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Vorwort der geologischen Kommission. 
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Gebirge nördlich von Interlaken der Geologischen Kommission vor und anerbot dieselbe zur 
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Siegfriedblatt Interlaken ausgedehnt werde, was dann geschehen ist. 

I)ie Belegstücke hat der Autor im Nuturhistorischen Museum der Stadt Bern deponiert. 

Für die Richtigkeit der Beobachtungen in Karte, Profil und Text ist der Autor allein 
verantwortlich. 

Giftich, Fade Juni 1911. 
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Der Prüsidefit: 

Dr. Alb. Heim, Professor. 

Der Sekretär: 
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A. Einleitung. 

Auf Anregung meines hochverehrten Lehrers Herrn Prof. Dr. A. Ba1tzer in Bern, dem 
hiermit für seinen Rat und seine Hiilfe, die er mir angedeihen liess, herzlich gedankt sei, begann 
ich im Sommer 1905 die geologische Untersuchung des Sigriswilgrates, des Beatenberges und des 
Harders. Die Hauptziele waren die Aufnalmºe einer geologischen Karte 1: 50,000 und die Erfor- 
schung der Tektonik, insbesondere der Verwerfungen, welche das Gebiet betroffen haben. Zur 
Aufnahme benützte ich das Blatt Interlaken des topographischen AAtlas der Schweiz. Es stellt 
das ganze Untersuchungsgebiet dar. Ausgezeichnete Dienste leisteten inir für das Studium des 
nordöstlichen Sigriswilgrates die Reproduktionen eines neuen Vermessungsplanes ini Massstab 1: 4000, 
der mir durch die Güte der Herren Kantonsgeometer Röth1isberger und Geometer Strahm, 
beide in Bern, zur Verfügung gestellt wurden. Den beiden Herren sei bestens gedankt. Von 
grosser Wichtigkeit für meine Forschungen, speziell für die Kartenaufnahme, war eine Original- 
karte 1: 50,000 von FranzJosephKaufmann (43). Sie machte mich auf jede abweichende 
Auffassung aufmerksam und veranlasste so eine gründliche Prüfung der fraglichen Vorkommnisse. 
Herr Museumsdirektor Dr. E d. Gerber stellte sie mir zur Verfügung. Ihm bin ich ausserdem 
zu grossem Dank verpflichtet für die Einführung in die praktische Geologie, durfte ich ihn doch 
während fünf Wochen bei seinen Untersuchungen in der westlichen Schilthorngruppe und im 
Klippengebiet von Spiez begleiten. Herr Hans Mettler in Bern hatte die grosse Liebens- 
würdigkeit mir seinen grossen Photographenapparat zur Verfügung zu stellen und mir bei der 
Aufnahme und Vervielfältigung der Bilder grosse Dienste zu leisten. Endlich danke ich Herrn 
Prof. Dr. E. Hugi in Bern für seinen Rat, den er mir jeder Zeit angedeihen liess, und Herrn 
Dr. Bion an der schweizerischen Landesbibliothek für sein freundliches Entgegenkommen beim 
Leihen der nötigen Literatur. 

Im November 1907 veröffentlichte ich in den Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft 
in Bern eine Skizze über den diluvialen Bergsturz von St. Beatenberg und im Dezember 1908 
eine vorläufige Mitteilung über Klippen und exotische Blöcke östlich des Thunersees. 

Im Frühling 1909 unterbreitete ich die Dissertation der schweizerischen geologischen Kom- 
mission zur Publikation. Auf Antrag des Herrn Prof. Dr. Hans Schardt in Neuenburg über- 
nahm die Kommission die Drucklegung der Karte, der Profile und des Textes unter der Bedingung. 
dass die Unternehmung auf das ganze Blatt Interlaken auszudehnen sei. Ich danke der geolo- 
gischen Kommission hiermit bestens für ihr freundliches Entgegenkommen und ihren ehrenvollen 
Auftrag und ihrem Präsidenten, Herrn Prof. Dr. A 11) ert 11 ei ni noch ganz besonders für seine 
Hülfe, die er mir seither angedeihen liess. Den Sommer 1909 verwendete ich zur Vervollstän- 
digung der Karte und das Jahr 1910 zur Publikation der Karte und der Vollendung des erwei- 
terten Textes. 

Über das Untersuchungsgebiet bestehen so viele Arbeiten, dass es mir unmöglich ist, alle zn 
diskutieren. Die bedeutendste und durch ihre Lokalbeschreibungen, die meine vielfach ergänzende, 

Heilrü c zur geo1u_. Kurte der Nchmrciz, u. F. Liut r. XXIX. I 



stammt von Prof. FranzJosephKauf in ann in Luzern und überragt alle andern Arbeiten 
durch genaue Einzelbeobachtungen und einen grossen Weitblick über die verwandten Alpengebiete 
ganz ausserordentlich. Wesentliche Förderung der Stratigraphie verdanke ich Herrn Museums- 
direktor Dr. E d. Gerber in Bern dadurch, dass er mir sämtliche bernischen Aufsammlungen zur 
Verfügung stellte. Diese enthalten ein sehr reiches Material aus dem Justustal und der sub- 
alpinen Zone, da seit mehr als einem halben Jahrhundert die Familien Meyrat und später 
Tsc li an sich der Erforschung der Fossilien der Umgebung von Merligen widmeten. Die Grosszahl 
der Petrefakten gelangte in den Besitz des Herrn Ooster in Bern, der sie mit Hülfe seiner 
die ganze damalige geologische Literatur umfassenden Bibliothek bestimmte und zum Teil als 
neue Arten beschrieb. Diese Oostersche Sammlung bildet den Grundstock der Bernerkollektion. 
Ich ordnete die Fossilien des Interlaknergebietes, soweit ich es mit Sicherheit tun konnte, nach 
ihrem stratigraphischen Niveau ein, stellte die Fossillisten zusammen und ergänzte einige Lücken 
(besonders die Klippengesteine) durch meine Funde. Durch die Veröffentlichung der allerdings 
oft recht langen Petrefaktenverzeichnisse möchte ich in erster Linie zeigen, dass sich durch intensive 
Bearbeitung einer Alpengegend auch eine ziemlich reiche Fauna erforschen lässt, so dass man 
nicht recht von alpiner Fossilarmut sprechen kann, und zum andern (lie Herren Spezialisten auf 
dieses dankbare, paläontologische Untersuchungsgebiet aufmerksam machen. Diese Verhältnisse 
ergaben ganz von selbst, dass ich mich zur Feststellung von neuen stratigraphischen Erkenntnissen 
besonders den Gesteinen der Klippendecken zuwandte, diese von den helvetischen so gut als 
möglich ausschied und etwas ordnete. 

Dankbare Forschungen waren mir in der Tektonik vorbehalten. Weil die Interlaknerberge 
scheinbar einfach aufgebaut sind, unterschätzte man die tektonischen Komplikationen ganz wesent- 
lich, und doch ist ihre Kenntnis zur Beurteilung der Stratigraphie unumgänglich notwendig. Durch 
die um zwei Jahre verzögerte Publikation der Dissertation ist es erklärlich, dass mehrere Resultate, 
die ich damals selbständig gefunden hatte, seither auch an andern Orten beobachtet und publiziert 
wurden. Wie schon oben erwähnt, werde ich nur wenige Publikationen im Text nennen, um den 
Zusammenbang des Ganzen nicht zu stören und uni nicht weitschweifig zu werden. Sämtliche 
im Literaturverzeichnis genannten Veröffentlichungen samt ihren Beobachtungen werden vor- 
behalten. 

Das Blatt Interlaken umfasst den Harder-Brienzergrat bis zum Augstmatthorn, die Randkette 
vom Thunersee bis und mit dem Holigant und das Eriz. Eine gute geographische Charakteristik 
gab Rütimeyer (7) schon 1850. Hier möchte ich nur noch auf einige Namen aufmerksam 
machen. 

1. In Übereinstimmung mit der geologischen Literatur verwende ich den allerdings nicht 
zutreffenden Namen Ralligstöcke für Glas ganze Südwestende des Sigriswilgrates. Die Felsenkette, 
die sich von der Spitzen Fluh gegen Ralligen niedersenkt, hoisst Langfluh, und der zu ihr parallele 
östliche Kamm wird als Giebelegg bezeichnet. 

2. Die Publikation der Probevermessung der Gemeinde Sigriswil 1909 im Massstab 1: 20,000 
enthält folgende, dem Fünfzigtausender fehlende Namen von Wichtigkeit: 

Mittaghorn = P. 2019 des Sigriswilgrates, 
Blumhorn = P. 1937, 
Hörnlizähne = Felskamm zwischen P. 1763 und P. 1937, 
Bachersboden = Weide am Fuss des Niederhorns und 
Röndelengraben = steilste Runse von P. 1425 über Schmocken nach dein Grönbach (ein 

Nebenbach des auf dem Siegfriedblatt eingetragenen Zuflusses des Grönbachs). 

3. Wichtig sind ausserdem die Bezeichnungen : 
Schörizfluh für P. 1863 des Sigriswilgrates, 
Rufigraben für den oben erwähnten Seitengraben des untern Grönbaches (bei Wald nach 

Osten), 



Blitze, ein Quellengebiet am Grünbach in der Mitte zwischen dein B, ufibach und dem Beginn 
des Grönbachdeltas, 

Hölle oder Höllgraben für die enge Schlucht des Grönbaches oberhalb de, Itufibachmiindung. eID 
4. Am Beatenberg tragen die nach Süden fliessenden Bäche meist zwei Namen, einen auf 

dem Berg und einen andern am See. 
I)er Bodenbach bei Schmocken wird zum Budelbach der Balmholznische, der Kühlauenenbach 

zum Chruudbach ( Krautbach, nicht Kruibach wie die Karte irrtümlich verzeichnet) und der 
Suldbach zum Sundbach. 

5. Im Ilohga. ntgebiet wird P. 1930 als Trogenhorn bezeichnet und nicht P. 2038. Ferner 
ist die Felswand südlich vom Steiniggütsch die Brünnlisfluh und nicht der südliche Ausläufer der 
Steinigen Matt. 
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B. Stratigraphie. 

I. Die Gesteine der helvetischen Decken. 

A. Kreide. 

1. Das Valangien. 

a) Die Valangienmergel. 

Petrographisches. Dunkelgraue, weiche Mergelschiefer (Fig. 1,1) bilden das unterste Glied 
dieser Gesteingruppe. Nur selten treten Einlagerungen von 5-10 cm dicken Mergelkalkbänken auf. 
Nach oben wird das Gestein hellgrau. Der Mergel bleibt weich und fein geschichtet. Er wechselt 
bald regelmässig mit Kalkbändchen (Fig. 1,2) von 1-3 dm Dicke. Nach und nach treten die 
Mergelschiefereinlagerungen zurück und ein feiner, dichter, bituminös riechender, bläulichgrauer 
Kalk leitet zum Valangienkalk hinüber. 

Paläontologisches. Aus diesen Schichten werden seit mehr als einem halben Jahrhundert erst 
durch die Gebrüder Meyrat, dann durch die Familie Tschan 1) hunderte von Fossilien heraus- 
gearbeitet und an verschiedene Museen verkauft. Die besten Fundstellen befinden sich im untern 
Justustal im Itöndelengraben (Fig. 1, Nr. 1) und Rufigraben, die beide zum gleichen System von 
Wildbächen gehören und sich zum bedeutendsten linksseitigen Zufluss des Grönbaches vereinigen. 
Ihren Ursprung bilden die senkrechten, steinschlagdrohenden Kamine der Wandfluh. 

Das Berner Museum besitzt von diesen 
Spongie 
Münsteria 
Cidaris pustullosa 

Pyrenaica Cott. 

� nmeridianensis Cott. 

alpina Cott. 

pretiosa ? I) esor 
Pentacrinus Tschani t) os t. 

Neocomiensis I) e s. 
Eugeniacrinus bernensis Zitt. 
Collyrites oblonga 2 t) r b. 
Pseudodiadeina Thunense Uost. 
Pentagonaster variabilis Urb. 
Serpula 

Lokalitäten folgende Fossilien : 
Crania auf Spondylus 
Terebrirostra Neocoiniensis Orb. 

Escheri 0ost. 
Terebratalina biauricaclata Or 1º. 

» 
Collinaria 0r 1). 

Terebratula Moutoniana Orb. 
Rhynchonella contracta Orb. 
Lingula truncata Sow. 
Cardi ta cf. Villersensis P. etC. 
Cardium 
Pinna Robinaldina 0rb. 
Lithodomus obesus Piet. 

amygdaloides Orb. 
Spondilus complanatus 0rb. 

1) Besucher der Fundstellen dieser Gegend wenden sich am besten an Herrn Schreiner Tschan in Merligen. Die 
meisten Orte sind so stark ausgebeutet, dass nur schweres Werkzeug das Suchen dankbar gestaltet. Von Zeit zu Zeit 
sind Sprengungen notwendig. 
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Fir. 1. 

Profil vom Höllgraben (730 m) znm Giiggisgrat (1430 nl). 

* Fossilfundstelleu. 
V Verwertung. 

12. Hohgantsandsteiu (Auýersieu) 
11. Aptien und ob. Barrèuiicn = Kchrattenkalk 
10. Oolithische Kalke 
9. Schrattenknikartige Bänke Ih nsbergseltichtcu = uut. Barrèniicn 
8. Mergelschiefer in Bänken 
7. Hauterivien Kieselkalk 
G. Schrattige his kalkigkieselige Bänke 
5. Bräunliche, grossschuppige Schiefer Valnnigicnknik 
t. Schwärzliche Kieselkalkhänke 
3. Knütebenschichteu 
2. Uraue Kalke und Mergel j Valangieuuiergel 
i. 1)uunkelgraue Mergel 

Spoitdilr+ti bellttlus Lo r. 
,; 

Roente"ri I) vs li. 
Inoceramus Neocorrtiertsis ?()r 1º. 
31yti1us 1Kalbosi 2Pict. 
Astarte? 
Lima Berriasensis Pict. 

Nicoleti? P. et C. 

� exquisita Lor. 

;, 
Neocorniensis ()rb. 

Pecle. n Cottaldinus Orb. 
Beati (_) os t. 

Plicatula Carteroni Orb. 
Mactra Yalanginensis P. ctC. 
Anornia" Neocorrtiensis Orb. 
Ceritlaium cf. Heeri P. et R. 
Aporrhais 
Pleurotomaria Jaccardi P. ctC. 
Ammonites castellanensis OH). 

strang ulatits Orb. 
impresses Or h. 
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Armirao»ites asperrimus 0r 1). 

;, Privasensis Pict. 
Emerici Rasp. 

cryptoceras Co t. 
Grasianus 0rb. 

Baculiles Neocomiensis 0 rb. 

� 
1Vleyrati Oost. 

Ancyloceras subfi, ìnbriatus U os t. 

n b'tuderi 0ost. 
Brunneri 0ost. 

Aptychus Studeri 0ost. 
I3elonnites latus 

bipartitus Cot. 
Grasianus D ti v. 
aonicres B I. 

Orbignyanus 
� polygonalis B 1. 

n dilatatus B 1. 
Helcion infracretaceum? Oo ti t. 
Scapellum 
Krusterreste 
Homarus Latreillei Pict. et Pen 
Hybodus 

Odontaspis gracilis Agassiz 

� 
infracretacea 0 os t. 

subctlata Agassiz 
Chomatodus ? Agassiz 
Nolidanus Neocomiensis Oo st. 
Gyrodus P. et C. 
Omnastrephus Meyrati Oost. 



Ausser einer grossen Zahl dieser Formen erwähnt Maye r- Eymar (43) noch: 
Sphärococcites Meyrati Fisch. -O os t. Mytilus Couloni Marcou 
Phyllocrinus Bernensis Oost. 

� 
Montmnollini P. et C. 

Cidaris Justiana May. -E y nl. Nucula analoga M. - E. 

� punctatissima A g. Cornueli 2 Orb. 
Diademopsis herefica May. -Eym. Astarte Marconi Piet. et C. 
Lingula minutula M. -E. Cerithium Aubersonense? P. et C. 

� obtusula M. -E. Fusus oxycrepis M. - E. 
Rhynchonella Desori Lor. Villersensis P. et C. 
Terebratella Acidis NI. -E. Crioceras Puzosi Orb. 

� intermedia M. - E. Litoceras subfi)nbriatum 0rb. 
Terebratula diphyoides Orb. Phylloceras Tethys Orb. 

� Pilati Bach in. Olcostephanus. ineertus 20rb. 

� Strombecki Aptychus Mortilleti Pict. etLor. 
Ostrea Couloni 2 Deft-. 

� 
Seranonis Coq. 

Anomia Gilleroni M. - E. Belemnites binervius II asp. 
Pecten Arzierensis Lor. � eleganlulus M. - E. 

� Astieri 0rb. 
� Orbignyi Duval 

� Carteroni 0rb. � Picteti M. - E. 

� 
Gold fuussi 1) es 11. � pistilli formis B1v. 
Valanginianus P. etC. Pollicipes Roemeri M. - E. 

Lima Dubisana P. etC. Notidanus Studeri M. - E. 
Perna Germaini: Z P. et C. Odontaspis Studeri P. et C. 
Inoceramus Picteti M. - E. Sphenodus Sabaudianus Piet. 
Pinna aequiradiala AL-E. 

Alter. Kaufmann zählt diese Schichten zum Berriasien. Er betrachtet die hellgrauen 
Schiefer als die ältern und die dunkelgrauen als die jüngern. Schuld an diesem Irrtum war die 
unrichtige tektonische Beurteilung des Rufigrabenprofils. Dieses wurde von G. Sayn (54) etwas 
besser gezeichnet, immerhin ohne Kenntnis der gewaltigen Längsverwerfung, die fast das gesamte 
Hauterivien des Beatenberges hinter den Valangienmergeln versteckt. Er erblickte in den dunkeln 
Bänken mit Rhynchonella contracta Berriasien und in den hellgrauen Schichten mit den verkiesten 
Crioceras Studeri Oost. (= Leptoceras Studeri Uhlig = Crioceras Puzosi Orb. ) unteres Valangien. 
Da aber die Hälfte der von ihm aus dieser Zone angeführten Fossilien (Rhynchonella contracta, 
Hoploceras Grasi und Pygope diphyoides) auch in höhern Horizonten der Justustalerkreide vor- 
kommt, so ist damit die Zugehörigkeit zum Berriasien nicht sicher erwiesen. 

In der Ostschweiz wird die entsprechende, gleichförmige Gesteinsgruppe der untersten Kreide 
mit dem Namen Balfriesschiefer belegt. Mit Arno1dHei ni (85) zähle ich die ganze Mergelmasse 
zum Valangien. 

Vorkommen. Die Valangienmergel bilden die Sohle des Justustales und des Sulzigrabens. 
Gletscherschutt bedeckt sie allerdings zwischen Rufigraben und Flühlauenen. An der Sichel 1) 
erreichen sie eine Höhe von 1800 m, da sie an dieser Stelle in ein heute denudiertes Gewölbe 
hinauf gequetscht wurden. Sie bauen im hintern Justustal eine schlecht ausgeprägte Terrasse, 
welche die obern Alphütten trägt, auf. 

Möglicherweise gehört ein Teil der grauen Mergelschiefer, welche am Nordwestfuss des 
Sigriswilgrates da und dort in geringem Umfange aufgeschürft sind, auch diesem Alter an. So 
lange aber Fossilien daraus fehlen, können sie vom petrographisch gleichartigen Flysch der sub- 
alpinen Zone nicht unterschieden werden. 

Ein Blick auf die Profile des Justustales lässt die Frage auftauchen, ob sich nicht auch Flysch 
zu diesen Mergeln geselle. Die Frage ist leichter gestellt als gelöst, der soeben erwähnten petro- 

1) Aptychus Sluderi Oost., Odontaspis gracilis Agassiz und eine Koralle. 
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graphischen Übereinstimmung halber. Die von Kaufmann als Flysch kartierten Mergel im 
Sulzigraben stellte ich erst nach einem Funde von ASpondylus Poenzeri und einer Bryozoe ins 
Valangien. Trotz spezieller Begehungen fand ich in den Mergeln (les Justustales keine Gesteine, 
die ich als sichere Zugehörige zum Flysch hatte anerkennen müssen. Inunerhin schliesst dieses 
negative Resultat die Möglichkeit nicht aus. 

b) Die Knötchenschichten (Fig. 1.3). 

Bei der I; inuºündinig des Rufibaches in den Grünbach sind die Mergelbünke des R. utigrabens 
durch graue, meist versteckt oolithische und versteckt sc1ºiefrige Mergelkalke abgelöst, die teils 
durch dunkle, etwas erdige Schiefer, teils durch Knötchenschiefer in regelnºii. ssige Bänke von 
10 bis 30 cm Dicke geschieden werden. Rechts vom Bache knicken die Schichten, die im Bache 
sehr steil nach Nordwesten einfallen, um, so dass sie nun parallel zum schlecht bewaldeten Ab- 
hang sieh gegen den Alpweg Sigriswil-Justustal hinaufziehen. Diese Gesteine sind meist durch 
schiefrige, schwachschuppige, graue oder braune Schieferzwischenlagen getrennte Kieselkalkbäuke 
von sclºwitrzlicher Farbe und gehören schon dem Valangienkalk an. 

Unter diesen Schichten, die den Übergang von den Mergeln zu den Kalken des Valangien 
darstellen, nehmen die Knötchenschiefer durch ihren Fossilgehalt eine besonders wichtige Stellung 
ein. Petrographisch ähneln sie einigen seltenen Flyschschiefern des untern Sandgrabens. Sie sind 
ziemlich stark oolithisclº oder dann brecciös und bestehen zum guten Teil aus Bivalventriiiiºnºern 
und Crinoidenstielgliedern. Sie enthalten nur wenig Glaukonit. Im Querbruch erscheinen sie rauh, 
spätig oder oolithisch. I)ie Verwitterungsflüche besitzt eine dunkelgraubraune Farbe und ist 
gekürnelt. 

Vorkommen. Die Knötchenschichten, ihrer geringen Ausdehnung wegen auf der Karte nicht 
ausgeschieden, erscheinen am Grönbach bis in die sogenannte Hölle hinauf in oft schwer zugäng- 
lichen Partien und an der Sichel ani Fuss der Felswände, die sich von der Scheibe gegen diesen 
Übergang senken. Sonst traf ich diese fossilreiche und charakteristische Schicht nirgends, wohl 
nicht wegen Abwesenheit, sondern eher wegen unzugänglichen Lagen und Schuttbedeckung. 

Paläontologisches. I)as Berner Museum bewahrt aus der Gegend zwischen Blitze und 
Ilólle auf: 

Scyyhia 
Playllocoerai(t Neocomiertsis ?Fro ni. 
PeratacrinaS A'eocomiensis 
Ostrea lzt berczdi fera Koc li 
Hinnites Leynnerici ? 
Lima cf. sculpta P. ctC. 

c f. Royeriana P. etC. 
i'ectera 
Terebratula llloutoiiia, na 0r l). 

141acrnra ? 

Odoaata"l, is gracilis Agassiz 

� 
Sicheleasis () ost. 

Pycaaodars Cotdoaai Ag as siz 

n cJlaiulracus P. et C. 
Slaheaaodaas Sabaaulianus 1' ict. 
O. cJrrhiraa araacrorlaiza Piet. 
Ammonites Privaseaasis Pict. 

Von der Sichel sind vorhanden : 
Disraelia porosa Fro ni. Ostrea 
Cidaris pretiosa 1) esor Lima Nicoleti Piet. etC. 
Pentacrinus Neocomiensis Pecten Euthymi P. ctC. 
Serpula quadrilatera (i oldf. Fischreste 

Gordialis Schloth. 

Oosters Protozoe erwähnt überdies von dieser Fundstelle: 

odlontaspis Sichelensis ()ost. 
gracilis A g. 



c) Der Valangienkalk. 

Der Mangel an durchgehenden Profilen erschwert das Studium dieser Stufe ganz bedeutend. 
Westlich der Sichel, der einzigen Stelle, die eine ununterbrochene Folge der Ablagerungen vom 
Valangienmergel bis zu den Schiefern des untern Hauterivien entblösst, sind mehrere Stellen 
unzugänglich, und die erreichbaren Partien der dort ziemlich senkrecht stehenden und durch 
Querspalten etwas dislozierten Schichten zeigen einen solchen Grad von Verwitterung und einen 
Reichtum an Kalkspatadern, dass man davon absehen muss, hier ein Normalprofil beschreiben zu 
wollen. Bemerkenswert an den tiefern Zonen dieses Aufschlusses sind die zahlreichen Silexknollen. 

Im untern Justustal lassen drei Lokalitäten die verschiedenen Niveaux des Valangienkalkes 
erkennen : 

1. An der Mündung des Rufibaches in den Grönbach vollzieht sich der Übergang von den 
Knötchenschichten zum eigentlichen Valangienkalk (Fig. 1,4-5). 

Fig. 2. 
Schichtenfolge an der Bachersbodenfluh 

(Niederhorn). 
Aui'genommen im Juli 1907 von Dr. Ed. Gerber. 
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2. 

* Fossilien. 
1. Getankte Kalkschiefer. Crioceras- 
: ). Dünnschiefrie 

mergel" 
e Kalk- 

schichten 
unteres 

3. Kalkschiefer. Haute- 
4. Kalkschiefer im Wech- 

sel mit Kalkbändchen. 
i'ivicn. 

a. Diphyoidesbank" Oberes Valangieii. 
a. Kieselkalk (les mittleren Valangien. 
b. Kieselkalk mit Schieferlagen. Mitt- 

leres Valangien. 

1907 für das Berner Museum ausführte, das obige, mit meinen 
stimmende und mir gütigst zur Publikation überlassene Profil auf. 

2. In der Bütze, 
südöstlich des W von 
Wald, entblösste ein 
Felssturz die hier etwas 
gefalteten Partien, die 
stratigrahhisch über den 

unter 1 erwähnten 
Schichten liegen. 

3. Das Dach des 
Valangienkalkes bildet 
den Fuss der gross- 
artigen Wandfluh am 
Niederhorn und damit 
den untersten Teil des 
durch Kaufmann (43, 
261-263) berühmten 
Bachersboden -Nieder- 

hornprofils. Herr Dr. 
Ed. Gerber, Museums- 
direktor in Bern, nahm 
bei Anlass der Ausgra- 
bungen, die er im Juli 

Beobachtungen ganz überein- 

Die Zusammenstellung dieser 'Beobachtungen ergibt für den Valangienkalk folgende 
Schichtenreihe : 

- Diphyoidesschicht = oberstes Valangien (Fig. 2,5). 
a) 5m dickbankiger, heller Kieselkalk (Fig. 2, a). 
b) zirka 30 m abwechselnd 25 cm dicke Kalkbänke mit Kalkschiefern. Kalke etwas spätig. 

Kruste gelblich und sandig. (Fig. 2, b. ) 
c) 8 m. 2 schrattenkalkartige bis kalkigkieselige, oft spätige Bänke. Versteckt schieferig. 

Diese Gesteinspartie ist dynamometamorph beeinflusst und von zahlreichen Harnischen und 
Calcitschichten durchsetzt. Fossilien : Bivalven, 

. 
Pecten, Belemniten, Pentaerinusstielglieder. 

(Fig. 1,6. ) 
d) 3m grossschuppige, bräunliche Schiefer mit Belemniten und unbestimmbaren Bivalven. (Fig. 1,5. ) 
e) 4 in schwärzliche, harte Kieselbänke von 1-2 dm Dicke und schiefrigen, schwachschuppigen, 

grauen oder braunen Zwischenlagen. (Fig. 1,4. ) 

- Kniitchenschichten =- Übergang zu den liegenden Valangienmergeln. 



Aus den unter e beschriebenen Bänken stammen xolntarus Latreilli 2Roh., Pycii. odzus cy- 
lindricus P. et C. und eine Lima, die im Berner Museum liegen. Ausserdem erwähnt Kauf in ann 
aus diesen Schichten Ammonites Privasensis Pict. (43,264). 

Vorkommen. In dieser Ausbildung tritt der Valangienkalk ausser an den genannten Lokalitäten 
des Justustales auch anº eigentlichen Alpenrand auf, da wo die steilen Ilauterivienkieselkalkwände 
unter den Gehängeschutt des Bergfusses tauchen : an der Laluutiull über dem Rotlibühl, über 
den Hürnlialpen und zwischen Pfahl und I)rüschhubel (�Dreischübel" der Karte). 

Der Valangienkalk des Hardergrates, welcher den bis an den Brienzersee reichenden Gewölbekern 
der IIarderfalte bildet, unterscheidet sich sowohl petrographisch als auch paläontologisch von den 
gleichaltrigen Schichten des Alpenrandes. Da die Aufschlüsse relativ gering sind und das Gestein 
von zahllosen Brüchen und Fältelungen betroffen wurde (siehe im tektonischen 'T'eil), gelang es 
mir bis jetzt nicht, ein Profil festzustellen, das eine lückenlose Folge geboten hätte. 

Profil von der Haueten zum Ruinenh(igel bei Goldswil: 

- Goldswilerplatten = Kieselschiefer des Ilauterivien. 
1. Seewenartige Kalke und Schiefer mit Aptychen, Belem, iiteit und einem Alumortites e f. cryp- 

toceras. Teils knollig, teils mergelig. 
2. Feine kieselige Kalke und Schiefer mit Belemniten. 

Ustlich des Faulenseelis stellte ich die folgende Gruppe mit einiger Sicherheit zusammen: 

- Goldswilerplatten (am Nordfusse des Ruinenhügels hinter einem Schuppen an der Land- 
strasse). 

1. Mechanisch stark beeinflusste, hellgraue, seewenartige Kalke mit Hornsteinknauern und 
-Lagen. (Einschnitt an der Strasse. ) 

2. Ilellgrauer, lichter, fast weiss anwitternder Kalk; da und dort eil wenig spätig bis grob- 
spätig, oft oolithisch; schrattig anwitternd; stark gebändert durch Schnüre von Silexknollen; 
oft schlierenartig durchzogen von kieselreichem Kalk, der wegen seines Eisengehaltes rost- 
grau anwittert. (östlich des Torfmoors. ) 

3. Hellgraue, dichte, seewenartige Kalke und Schiefer mit zahlreichen Belemniten und Aptychen. 
(An der Burg über dein Scheibenstand.; ) 

4. 'T'eils oolithisches, teils dichtes, kieseliges, plattiges Gestein von dunkelblauer Farbe ; zahl- 
reiche Belemniten. (Grat der Burg; wird bei Bühlen gebrochen. ) 

In dieser Weise wiederholen sich kieselige und seewenartige Schichten im Umfang des als 
Valangienkalk kartierten Gebietes, das in seinem Zusammenhang nur durch Gletscherschutt, Bach- 
sclºuttkegel und ein kleines Torfmoor unterbrochen ist. 

Den schiefrigen Partien aus der Gegend von Goldswil und Ringgenberg entstamulen : 
Terebralula Moutoniana ()rb. Belemnites pistilliformis B l. 
Thecidium tetra, gonitnt 2Roe nu. Aplycll-us Didayt Coq. 
Pecten Eitthymi 2Pictet Nulliporites frusiformis Fisch. -Dost. 
Belemnites Orbignyanus huv. -. I ouv. � Hechingensis Q u. 

Die folgenden Petrefakten wurden aus dein seewenartigen Kalk derselben Gegend geschlagen : 
Cidaris spinigera Cott. Ostrea e f. Tombeckiana Orb. 
Rltyrtchonella contracta Orb. Ammonites Neocomiensis Orb. 
Crania irregrdaris ?Roem. Belemnites semicatialiculatus B l. 
Inoeeramnus Neocomiensis 0rh. 

Besondere Erwähnung verdient ein von der Burg herabgestürzter Block, der sich an der 
Südecke des Faulenseelis auf ganz neugebildetem Boden befindet - also nicht erratischen Ur- 
sprungs sein kann. Seine obere Fläche von etwa 2 m2 Grösse wimmelt von Belemnites, von denen 
viele den Schuhen der Passanten mehr oder weniger zum Opfer gefallen sind. Das Gestein gehört 
seinem Ansehen nach zu den Partieen, welche vom seewenartigen zum kieseligen hinüberleiten. 

lieitriige zur _eolog. Kate der Schweiz, n. F. Liefg. XXIX. 2 
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Paläontologisch zeigen die Valangienkalke bei grosser Einförmigkeit eine ziemliche Häufig- 
keit von Belemniten und Aptychen in allen Stufen und Aufschlüssen. Kaufmann erwähnt �bei'r 
Sage" am See: 

Chondrites intricatulus H r. Terebratula diphyoides Orb. 
Nulliporites fusiformis Fisch. -Dost. Aptychus Seranonis Coq. 

h. echingeasis Q u. Ammonites cf. Boisseri Pict. 
Rhynchonella contracta Orb. 

Diese Fossilien beweisen in ihrer Zusammenstellung zur Genüge, dass die Schichten gleiches 
Alter haben wie die Valangiengruppe des Justustales. 

Von den Valangienmergeln, die in der Gegend von Brienz grosse Ausdehnung erreichen, 
merkt man keine Spur. Die Erosion hat mit ihnen gründlich aufgeräumt. 

d) Die Diphyoidesbank (Fig. 2,5). 

Ein dezimeterdickes, gelbrot anwitterndes Sandkalkbändchen vertritt im Bachersbodenprofil 
die Gemsmättlischicht des Pilatus. Grobe, eckige Quarzkörner und spärlicher Glaukonit stecken 
in dein zähen, dunkelgraubraunen, hie und da feinspätigen Gestein. Wir haben das fossilreiche 
oberste Valangien vor uns. Leider können die Fossilien des Berner Museums, die aus dieser Zone 
stammen, nicht sicher von den Petrefakten der darüber folgenden Criocerasschichten getrennt 
werden, da beide Arten einfach mit �Bachersboden" bezeichnet sind. So gebe ich der Vollstän- 
digkeit halber das Verzeichnis von Prof. Mayer -Eymar (43,263) wieder: 

Cidaris alpina Cott. 
cydonifera Ag. 
Justiana M. -E. 

� punctatissima A g. 
Collyrites Jaccardi Des. 
Rli ynchonella contracta 0rb. 

� Oosteri M. -E. 
7 erebratella Alcidis M. -E. 
Terebratula collinaria Orb. 

diphyoides 0rb. 
Moutorai 0rb. 
sella So w. 
Rtrn119. bORM7. Cnhì nn n l, � ,.,... .,., ............. .ý., ....,., .. . ý. 

Ostrea Justiana M. -E. 
Pecten Astieri 0rb. 

� Arzierensis Sor. 
Inoceramus Escheri M. -E. 
Hamites cinctus 0rb. (Ancyloc. ). 
Crioceras incertum Orb. 
Baculites Neocomiensis 0rb. 
Schlcenbachia cultrata 2 Or b. 
Haploceras Orasi 0rb. 
Phylloceras Tethys 0rb. 

Leider gelang es weder den Gebrüdern Meyrat, 

Pachyceras pstephoides M. -E. 
Olcostephanus Astieri Orb. 

Carteroni 0rb. 

� 
incertus Or b. 

Hoplites cryptoceras Orb. 
Neoconziensis 0rb. 
Riitimeyeri 0ost. 

� sinuosits 0rb. 
Aptychus Seranonis Coq. 
Belemnites binervius Rsp. 

bipartitus B1v. 
dilatatus B1v. 

» 
il 

Emerici Rasp. 
Loryi M. -E. 
minaret Rasp. 
pistilliformis B1v. 
semicanaliculatus B1v. 

Pycnodus cylindricus P. et C. 
Strophodus valanginianus ? M. - E. 
Notidanus Studeri M. -E. 
Odontaspis gracilis 2Ag. 
Sphenodus Sabaudianus Piet. 

noch der Familie Tschan, trotz jahr- 
zehntelangen Suchens, diese Schicht an einem andern Ort wieder aufzufinden. Wohl erkennt 
man am Sulzi über dem Hinterstberg, an der Kruteren über der Zettenalp und an andern Orten 
paläontologische und petrographische Anklänge; doch gehören diese Fundstellen, die sich durch 
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eine eigenartige Mischung der Hauterivienfauna mit der Tierwelt des Valangiens auszeichnen, 
schon zur folgenden Stufe. 

Auch in der Harderkette fehlen jegliche Spuren der Gemsmiittlischicht. Die dort auftretende 
Terebratula dipliyoides wurde stets im Valangienkalk gefunden. 

2. Das Hauterivien. 

a) Die Criocerasschiefer (nach Kaufmann 43,262). 

Petrographisches. Die Mächtigkeit dieser Schicht beträgt meist 30-40 ni. Ein ziemlich 
weicher, hell- bis dunkelgrauer Mergelschiefer, der durch geringen Pyritgehalt eine gelbgraue 
Verwitterungsfarbe erhält, herrscht vor. Am Stächelberg (über dem Hinterstberg) wittern die 
hellgelblichgrauen Mergelschiefer bläulichgrau an. Einzelne härtere Partien nähern sich durch 
Anreicherung des Kieselgehaltes den Kieselschiefern, welche in der Harderkette die entsprechende 
Stufe darstellen. Die ganze Zone hebt sich besonders im Justustal als �schyniges" Band von den 
liegenden und bangenden Kieselkalken ab. 

Das besterforschte Profil ist das schon von Kauf in ann beschriebene über dem Bachersboden, 
das wir oben in Gerbers Darstellung wiedergegeben haben (Fig. 2). Man beobachtet dort von 
oben nach unten: 

- Dunkelgraue, harte Kieselkalkbänke von 10-20 cm Dicke, ohne Quarz und Glaukonit- 
körner. Die Kruste ist wie ausgelaugt. 

1.50 nm erdige. gebankte, dunkelgraue Kalkschiefer mit sehr wenig Glaukonitkörnern. 
2.9 m dünnschief rigo, bröcklige Kalkmergel ohne Quarz- und Glaukonitkörner. An ihrer 

Basis Fundstelle für Ammoniten. 
3.9 ni Kalkschiefer mit Quarz- und Glaukonitkörnern, die nach unten an Häufigkeit zu- 

nehmen. 
4.5 m graue Kalkschiefer mit Glaukonit und Quarz, abwechselnd mit kalkreichen Bändchen. 

- Sandkalk mit Glaukonit = Diphyoidesbank. 

Paläontologisches. Das charakteristische, wenn auch lange nicht am häufigsten auftretende Fossil 
dieser Stufe ist Crioceras Ducali L)v. Ausserdem bestimmte NI ayer-Ey ni ar vom Bachersboden : 

Rhabdoci, daris Thunensis Lor. 
Coll yrites ovuluni 1) e s. 
Pecten Astieri 0rb. 
Schlcenbachia cultrata Orb. 
Litoceras Honorali Orb. 

sub fignbriatuin 0r 1º. 
Phylloceras Moussoni 0 os t. 

Rouyi 0rb. 
Tethys 0rb. 

Haploceras Qrasi Orb. 
ligaticn 0rb. 

Perisphiiý, ctes Leopoldi 0rb. 

� radiates Brng. 
Olcostephanus Astieri 0rb. 

n bidicliotomus Leym. 
nnrforn-vii. 901. h_ 

n .,,,.,, .,.,, .,..,., . .ý.... 

Hugzi 0ost. 
n 2ncert2ls ?0rb. 

Hoplites castellanensis 0rn. 

Hoplites cryptoceras 0rb. 

� 
fissicostatzrs P li i1 1. 

� 
Neocomensis 0rb. 

� 
Rütimm yeri (_) ost. 

Acanthoceras angzalicostatrtara 0rb. 
Aptychus Didayi Coq. 

Seranonis Coq. 
Crioceras Panescorsi Astier 

Quenstedti 0o s t. 
Sablieri Astiee 

Nautilus Neocomensis 0r1). 

� pséatdo-elegans 0rb. 
Belemnites binervius It as Iº. 

dilalatus BIv. 
Emerici Bas Iº. 

ý, minaret R as p. 
Orbi(jnyi I) uva1 

� pistilli f'orrnis BIv. 
Notidanus Studeri May. - N; y ni. 
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Ausser der Mehrzahl dieser Versteinerungen enthifilt das Berner Museum von der Bachers- 
bodenfluh zum Teil aus den Criocerasschichten, 

Collyrites oblonga Orb. 
Catopygus Switensis Desor 
Serpula antiquata Sow. 
Terebratula hippopus Rmm. 

71 
Moz. ctoniana Rae m. 
fitmnrimdvc 0rh 

Rh, ynchonella C-iuerini 
Anomia levigata Sow. 
Pecten Beati 0ost. 
Ostrea Etalloni Pict. etC. 
Hinnites occitannicus Pict. 
Panopea lata 
Avicula Cornueliana ? Orb. 
Plicatula asperrima Orb. 
Hoplites angulicostatus Orb. 

zum Teil aus der Diphyoidesbank folgende Fossilien : 
Hoplites radiatus Brug. 
Oppelia Favrei ?0ost. 
Desmoceras Grasianuin 0rb. 
Ammonites di ficilis Orb. 

n 

r 

n 

,, 

7 

impressus Or b. 
cassida 0 rb. 
Gargasensis 2 Orb. 
Emerici Ras p. 
consobrinus Orb. 

Ancyloceras Emerici 0rb. 
Nautilus Neocofniensis 22 
Homarus Latreillei Pict. etß, e n. 
Notidanus Neocomiensis 0ost. 
Gyrodus Pict. etC. 

Der Fundort Suizi, östlich P. 1856 über 
Museum folgende Versteinerungen : 

Cidaris lineolata Cott. 
Hemicidaris 13ernensis 20ost. 
Serpula spec. 
Terebratula Collinaria Orb. 

hippopus R oe m. 
Moutoniana Orb. 

tamarindus Sow. 
Rhynchonella contracta orb. 
Pecten Beati 0ost. 
Isocardia Neocomiensis 2 Orb. 
Lima Neocomiensis Orb. 
Spoudylus RS)neri I) esh. 
Lithodomus obelus :2P. et C. 
Natica Thunensis 
Turritella spec. 
Nautilus spec. 
Hoplites cryptoceras Orb. 
Desmoceros Grasianum Orb. 

noch 

latus B I. 

mi7aimus List. 

pistillé formis B I. 
sv»22rn. ýýnlü"oelir. ýve R1 

Pycraodtcs Couloni Agassiz 

Ausser einigen dieser Arten führt das Petrefaktenverzeichnis von Mayer-Ey in ar (43,259) 
auf : 

I3elemnites binervius It asp. 

� 
Neocomiensis 0 rh. 

Ammonites Astierianus 0rb. 
11 Honoratianus Orb. 

Loryanics M. -E. 
in 
r, 

Moussoni Oost. 
Neocomiensis Or b. 

dem Hinterstberg gelegen, lieferte dem Berner 

Ammonites angulicostatus 0rb. 
di, ý`'ccilis 0rb. 
Heeri Oost. 

. 
Hugardianzts 0 rb. 

71 
11 

71 

impressus 0rb. 
incertus Orb. 

111a, jorianus Orb. 

nodoceratus 0rb. 
Rütimeyeri 0ost. 

Baculites Neocomiensis Orb. 
Belemnites bipartites Cat. 

Grasianus 

'I 

Ammonites houyayaus Or b. 
sub fimbriatus 0r ih. 

1, 
Tethys 0rb. 

Crioceras Duvali Lév. 
Plezcrotoma minor M. - E. 
Terebratula Justiana M. - E. 
Collyrites ovulum D es. 

Eine ähnliche Vergesellschaftung von Fossilien bietet der Stächelberg (700 ni nördlich der 
obern Hinterstberghütte [= 

�Oberhofnerberg"] P. 1450). Am Nordwestfuss des Sigriswilgrates 
wurden früher drei Stellen ausgebeutet, die heute von den Petrefaktensuchern kaum mehr beachtet 
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werden. I)er Fundort Bodmi ist durch Gehängeschutt fast ganz verschüttet. Einzig der Pfad nach 
dem Bergli zeigt noch das Gestein mit den schiefrigen Zwischenlagen, aus denen die folgenden 
Petrefakten gewonnen wurden: 

Bryozoe Spondylus Rceineri Desh. 
Terebratula Arzierensis Lor. Ammonites cassida Rasp. 

sella Sow. Castellanensis 0 1-b. 11 
Lima Vigneulensis P. et C. Corniielianus 0r 1º. 
Ostrea conica Sow. Hiugii D Ost. 
Pecten Cotta. ldinus Orb. Paloeostacus Neoeomiensis Oost. 
Plicatiela asperrima Orb. Pycnodus cylindricus P. et C. 
Psammobia Gilleroni P. et C. Odontaspis gracilis Agass. 

Favre erwähnt ausserdem (31) : 
Belemnites pistilliformis B 1. 
Ammonites subfirnbriatus 

Aus der Kruteren über der Zettenalp (auf 
stelle 2 mm nach Westen in den Schrattenkalk 

Collyrites ovulum Orb. 
Rhynchonella contracta O rb. 
Terebratula biplicata 2 Sow. 

Collinaria Orb. 
Anomia hevigata Sow. 
Pecten Beati Oost. 
Trigonia margariti fera Oost. 
Discaelia ? 
Chemnitzia 
Strapalorus Dupisianus 20 rb. 
Turbo spec. 

Ferner erwähnt 
Ooster (22,204): 

Fischer- 

I3edemniGes comicus B1v. 

77 

n 

n 

dilatalus B1v. 

pistilliformis B1v. 

seiyzicayyialiczclutus B I. 
Ammonites Astieriararts 0rb. 

� 
1>acaclites 
G'rioceras 

Y7 

Grasianus 0rb. 

íýTeocomiensis 0rb. 
Durali Lév. 
Ville7"sianum 0rb. 

Eigenartige geologische Verhält- 
nisse zeigen sich bei der Lahmfluh, von 
wo das Berner Museum eine grössere 
Anzahl Petrefakten aus verschiedenen 
Niveaux besitzt. Die Lammfluh oder 
besser Lalunfuh befindet sich östlich 
von Rothbühl, wo die Niederhorndecke 
auf den subalpinen Flysch hinaufge- 
schoben ist. Auf einer Strecke von 
zirka 150 ni folgen sich in tektonisch 
reduzierter Mächtigkeit: Valangienkalk 

Ptychoceras Al orloti 

Spezialkarte Nr. 56a ist aus Versehen die Fund- 
hinein verschoben) bewahrt man in Bern auf: 

Ancyloceras Emerici Orb. 
A, n nonites clypeiformis Orb. 

� cryptoceras 0rb. 

difcilis 0rb. 
11 Heeri Dost. 

cvhfi h11)ria. t1ic (1 rh 

Ptychoceras Meyrati 0ost. 
Nautilus bifurcatus 0ost. 

Neocoºnieyisis 0rb. 
Ahtychus Didayi Coq. 
Odontaspis gracilis Ag. 

Fig. 3. Lahm" und Dalleulluh au den Ralligstöcken. 1: 4000. 
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an der sogenannten äussern Lahmfluh, Criocerasschiefer zwischen dem äussern Grat und der innern 
Lahnifluh, Hauterivienkieselkalk am langen nach Süden streichenden Felsabriss, Drusbergschichten 
längs der Crête des Ausläufers der Ralligstöcke und Schrattenkalk, der von dem letztgenannten 
Grat sich bis zum Alpweg Oberhausen-Justustal senkt, um da unter dein Schutte des gewaltigen 
Ralligholzbergsturzes zu verschwinden. In den hiesigen Criocerasschichten wurden gefunden : 

Münsteria 2 
Koralle 
Pentacrinus in f'rasilvensis Oost. 
Echinospatagus Ricordianus 20rb. 
Bothriopyyus obovatus 0rb. 
Pygaulus Studeri 2Des. 
Holeclypus inacropyg2ýs Des. 
Serpula antiquata Sow. 
Rhynchonella lineolatu Dav. 
Terebratula Filati I3 ach ni. 

Panopæa Neocoºniensis 0rb. 
Janira atara 2 Orb. 
Inoeeraºnus spec. 
Pecten Beati Oo st. 
Ostrea tubercoli Pera Koch. 
Astarte spec. 
Ceritlaium Forbesianum Orb. 
Natica spec. 
Belemnites minaret Rasp. 
Pycnodrrs spec. 

Dazu nennt Kaufmann (43,257) : 
Echinospatagus Collegni Sis ui. 
Terebratula prwlonga So w. 
Nautilus Requienlanus Orb. 

Die Verbreitung der Criocerasschichten entspricht derjenigen des Valangienkalkes. Sie ist 
in der Randkette auf das Justustal und auf den Nordostabsturz der Niederhorndecke im Sigriswil- 
grat, in den sieben Hengsten und im Hohgant beschränkt. Sie lassen sich nach ihrer petrographischen 
Ausbildung leicht verfolgen und dank der relativ grossen Häufigkeit von Fossilien gut sicherstellen. 

Die Kieselschiefer (�Goldswilplatten") der Harderkette sind von wesentlich anderer Beschaffenheit. 
Sie umhüllen die oben beschriebenen Valangienkalke mit einem Mantel, dessen Dicke durch tek- 
tonische Einwirkung (Fältelung, Stauung) zwischen 60 und 100 in schwankt. Leider unterscheiden 
sie sich durch das Fehlen von Versteinerungen recht unvorteilhaft von der gleichaltrigen Stufe 
am Alpenrand. Kauf ni ann beschrieb (43,4) dieses Gestein, das vor ihm sogar als Flysch oder 
Jura angesprochen wurde, wie folgt: 

�Das Gestein der Goldswilerbrüche ist dunkelschiefergrau, beinahe schwarz, matt, mit äusserst 
feinen, erst unter der Lupe deutlich wahrnehmbaren glänzenden Spatpünktchen, auf Verwitterungs- 
flächen gelblichgrau, ziemlich hell, indem sich ein entkohlter und entkalkter, feinporöser dünner 
Kieselschwamm ausbildet. So eben und glatt wie etwa die Glarner Schiefertafeln sind die Schicht- 
und Schieferungsflächen nicht; auch die eigentlichen brauchbaren Platten zeigen noch eine gewisse 
Wildheit der Anlage (tektonisch! ). Vor dem Lötrohr in der Oxydationsflamme brennt sich das 
Gestein weiss, bei fortgesetztem etwas gelb mit nachfolgender leichter Verglasung. In Salzsäure 
entwickeln die Stücke längere Zeit viele kleine Luftblasen und werden porös, ohne zu zerfallen 
oder an Festigkeit viel zu verlieren; das Pulver braust lebhaft auf kurze Zeit, es bleibt ein sehr 
bedeutender schwärzlicher Rückstand nebst etwas Tonschlamm; der Rückstand erscheint unter 
dem Mikroskop aus quarzigen Körnchen zusammengesetzt wie bei Neokomkieselkalk (= Hauterivien- 
kieselkalk). Auf Schliffen erkennt nian zahlreich eingestreute, jedoch winzige Partikelchen von 
Schwefeleisen. Auf geglühten Schliffen findet sich, selten zwar, ein stabförmiges, am einen Ende 
etwas versclimälertes, aus Kalk bestehendes Petrefakt, 1.24 mm lang, 0. o55 mm breit, durch Quer- 
wände in Kammern abgeteilt, einer Nodosa7"ia ähnlich, ohne Einschnürungen. " 

Dass diese mehr oder weniger verstecktschiefrigen, kieselreichen Gesteine den Crioceras- 
schichten entsprechen geht daraus hervor, dass sie von den Valangienkalken mit Terebratula 
diphyoides unterteuft und von den Hauterivienkieselkalken mit Toxaster complanatas überdacht 
werden. Durch das Tracé der Harderbahn wurde am obern Eingange des einzigen Tunnels ein 
guter Aufschluss dieser Kieselschiefer geschaffen. 



- 15 

b) Der Hauterivienkieselkalk. 

Petrographisches. Einförmig überragt der I-Iauterivienkieselkall: in einer Mächtigkeit von 
150-200 in die bisher besprochenen Stufen. Die schmutziggelbgraue Verwitterungsfarbe birgt 
einen dunkelgrauen, oft etwas bräunlichen oder bläulichen Kieselkalk mit splitterigem Bruch. Die 
1---3 din dicken Bänke wechseln mit centimeterdicken Schieferlagen in grosser Regelmässigkeit. 
Nach zirka 70 m folgt eine 8-10 m mächtige Schieferschicht, die petrographisch den Crioceras- 
schichten sehr ähnelt und dann wieder vom normalen Kieselkalk überlagert wird. Dieses obere 
�schynige Band', liess sich auch am Nordabhang des Hohgant feststellen, während es dem Harder- 
grat fehlt. Oben werden die Kieselkalke kompakter, feinschuppig und zuletzt spätig. Eine schöne 
Ecliinodermenbreccie fand ich aber nirgends. Der Übergang in die glaukonitischen Altmann- 
schichten kann am besten am Chruudbach i östlicher Bach der Balmholznische) unterhalb (1er 
Brücke und am Harder über Unterseen (Fig. 4) studiert werden. 

Paläontologisches. Diese Kieselkalke zeichnen sich durch Fossilarmut aus, sowohl in bezug 
auf die Arten als auch auf die Individuen. Das einzige in den höhern Lagern einigermassen 
häufige Petrefact ist der Towaster coìnplaìiatrus (= Echinospatagus cordiformis). Seine meist 
schlecht erhaltenen Formen gewinnt man am leichtesten in den Steinbrüchen am Seeufer des 
Bahnholzes und an der Bahnlinie südlich Höhbühl bei Interlaken. Zum Bestimmen können bloss 
herausgewitterte Exemplare verwendet werden, da beim Herausschlagen das zähe, kieselige Gestein 
die feine Schale des Echiniden zerstört. Ausserdem sind mir aus diesem Gestein an Fossilien bekannt: 

Catopyyus Switeiasis aus der obersten, spiltigen Schicht. 
Holaster intermedius 0rb. 
Terebrateln 
Rhynchonella multifornnis 

Verbreitung. Der Kieselkalk bildet ein wichtiges Glied im Steilabsturz des Alpenrandes von 
den Ralligstöcken bis zum Hohgant hin, im Justustal, den Untergrund der Balmholznische und 
die Hauptmasse der Harderkette. Sonderbarerweise war er durch Rütimeyer (7) im westlichen 
Teil der Balmholznische als Lias kartiert worden. Da nun die Arbeiter der dortigen Stein- 
brüche für besondere Aufträge nicht das anstehende Hauteriviengestein, sondern erratisches aus 
dem darüber liegenden Baliiiholz verwenden, ist die Möglichkeit vorhanden, dass die von ihm ange- 
führten Liasfossilien einem solchen Block entstammen. Ich fand an derselben Stelle im Anstehenden 
bei 20 Exemplaren des Toxustes corºaplanatus. 

3. Das Barrêmien. 
a) Die Altmannschichten. 

Der als Dach des Kieselkalkes erwähnte Spatkalk geht in riunkle, zähe glaukonitische Kalke, 
deren Reichtum an Pvritknauern und -hexaedern auffällt, über. Der Glaukonitgehalt ist sehr variabel. 
Die untern Lagen tragen noch den spätigen Charakter. Des Eisengehaltes wegen wittert das 
Gestein gelblich bis carnºoisin an. Die Glaukonitlºunkte heben sich von diesem Untergrund gut 
ab. An dieser Verwitterungsfarbe `ist die Altmannschicht leichter kenntlich als am frischen Bruch. 
Am oben erwähnten Chruudbach tritt das typische Altmanngestein nesterartig im etwas spiitigen 
Kieselkalk auf. Eine eigenartige Ausbildung beobachtete ich über dem Schafboden (�S(-harfboden" 
der Karte) im Justustal. Der glaukonitische Kalk erinnert dort an eine Breccie. I)ie Grundmasse 
ist ein grünbraun anwitternder, oft eisenschüssiger, stark glaukonitischer, sandiger Kalk, in dem 
zahlreiche Belemniten, feine Pyritkriställchen, Konkretionen mit kohligen Häutchen und viele 
Crinoidenstielglieder enthalten sind. Die eckigen Einschlüsse bestehen aus einem feinen, gelblich- 
weiss und ein wenig sandig anwitternden, kieseligen und kaum glaukonitischen Kalk. Ähnlich 
lässt uns am Harder die meterdicke Altmannbank eine untere Partie mit dunkeln Kieselkalk- 
knauern in glaukonitischen Schlieren und einen obern Horizont von rötlich und grünlich 
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Stellung vollkommen den Altmannschichten Eschers und dem Cepha- 
Iopodengrünsand Burckhardts 1), deren Alter paläontologisch sicher 
gestellt ist. 

__ _ z: 7= ____- Verbreitung. Die Altmannschicht, bei Pfahl 20 in mächtig, im 

, -13 `ý t Kieselkalkes auf und wurde im ganzen Verbreitungsgebiet des letztern 

ó. 
/ \'r® f 

Oo 

1,2. Dicke finit etwas dunklem Mergelschiefern wechseln, bilden das Haupt- 

- gestein der Gruppe, deren Mächtigkeit scheinbar von 0-100 ni wech- 
- seit. Die tiefsten Laben sind im Justustal vollständig mergelig-kalkig, 

r --f Z aber doch in Bänke gegliedert. Weiter oben schieben sich oolithische, 
schrattenkalkartige Bänke von 0.5-2 in Mächtigkeit ein. Ihre Zahl 
nimmt zu bis sie den ganzen Fels bilden und nur noch in der Bankung 

=ti- an die Drusbergschicht erinnern. raufmann nannte diese Zone die 
ýj Grenz- oder Serpulaschichten. Sie bilden den Übergang zum Schratten- 

__ kalk. Am eingehendsten liess sich das Drusbergprofil an den Harder- 
_______ felsen nördlich Unterseen studieren. Diese Schichtgruppierung wieder- - holt sich überall mehr oder weniger ähnlich. Fig. 41 zeigt uns : 

ý 

- ---û5 

oý- 
0 

oýýp 

anwitternden Glaukonitschiefern mit dichten Kalkeinlagerungen er- 2 kennen (Fig. 4). 
Paläontologisches. So weit verbreitet wie die Altmannschicht, die 

2,6 selten einen Meter Mächtigkeit überschreitet, treten zahlreiche Belem- 
niten auf, während die Ammoniten, welche anderswo gefunden wurden, 
fast vollständig zurücktreten. Das Berner Museum bewahrt vom Bachers- 
bodenprofil auf : 

Ciduris prcnetatissima Agass. Pecten Archiaci Orb. 
Pentacrinus In frasilvensis ? Plitatula 

Dost. Hinnites oecitannicas Piet. 
Heteraster oblongus ? Orb. Ammonites Beudanti Brg. 
Argyope ? Ammonites dificilis 0rb. 
Terebratula biplicata Sow. Odontaspis gracilis Agass. 
Pyrina cylindrica ? Gras. Oxyrhina macrorlaiza Piet. 
Ostrea tuberculifera Krolcodilzarbu P. et C. 

Alter. Ich stelle diese Stufe ins unterste Barrêmien, obschon 
typische Fossilien dieser Schicht fehlen. Das Gestein entspricht aber 
nach seinem petrographischen Charakter und seiner stratigraphischen 

angetroffen. 

49 U 
b) Die Drusbergschichten (A. Escher von der Lint h). 

Petrouraohisches. Rlanwyraue Kalke. die in Ranken von 0., -. 1 dm 

I/ 

0-9 
ý09 

-no01" 

'ý- 05 
_-__= 0,6 

0,5 
S 

1) Burckhardt, C. Kreideketten zwischen Klöntal, Sihl und Linth. Beitr. 
geol. K. Schweiz, 35. Lieferung. 

Profil 

Fig. 4. 

durch die Drusberg. und Altmannschichten des Harders bei Unterseen. 

- $chrattenkalk. 
1-6 Grenzschichten Kaufmanns. 
î-22 Drushergselhieliten. 

23-21 Altuianuschichten. 

- I-tauterivienkieselkalk. 
l'-U t'nterhrucli des Profils. 

(In Natur jedoch auch aufgeschlossen. ) 
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- Ungebankter, massiger Schrattenkalk. 
1.9-13 ein dicke, fein kieselig-kalkige, feinschuppige, ein wenig briiunlichgraue 

Bänke, die feinsandig mit rostigen Schlieren anwittern ... r' kn 
Dazwischen 3 ein dicke Schieferlagen von ähnlicher Ausbildung. 

2 

2. Bräunlicher, sp tig-oolithischer, körnig und bräunlichgrau anwitternder Kalk mit 
Horusteinknauern 

...................... 
2. no .. 

3.20 ein dicke, versteckt schiefrige Bänke mit 5 cut dicken, weichem Sc. lhiefer- 

zwischenlagen ....................... 
2.50 � 

4. Feinkieseliger, feinspäi. tiger, bläulicher Kalk ............. 4.00 � 
5.5-30 cm dicke Mergelbänke, versteckt schiefrig und feinslritig-oolithisch. Da- 

zwischen _1-10 ein mächtige, dunklere Schieferlagen 
.......... a. 50 , 

6. Brauner, feinoólithiseher, feinspätiger Kalk mit Silexknoýllen 
........ 

2. oo ,. 
7. Ähnlich 1,3 und 5 mit einer Einlagerung von 0.. 5 -- 5 dui dicken, versteckt schiefrigen 

13ü nken .......................... 
13 

8. Wie 6 ... 
1 

9. Wie 1,3,5 und 7, doch nach oben etwas dickhankiger 
......... 

19 
10. Wie 6.......................... 2 
11. Hellbraue. Schiefer 

...................... 
1 

12. Wie 6.......................... 2 
13. Wie 11 

..................... 
o. bo 

14, Wie 6......................... 
15. Wie 11 

.......................... 
16. Wie 6 
17. Wie 11 

.......................... 
18. Ilellgrauer, kieseliger, feinschuppiger Kalk mit lielemunene 

........ 
19. Wie 18 

.......................... 
20. Feinschuppiger Kalk, der unten etwas niergelig ist 

........... 
21. Wie 20, ºnít Belemnitea 

.................... 
22. Schiefer mit lielemìciten 

.................... 
23. ßötlich oder grünlich anwitternde Glaukonitschiefer mit dichten Kalkeinlagerungen 

und Beif 1 iter, ein Auiuiouitenbruclistück .. 

9 

4 
1 
0.:, 0 
1.40 
0.: w 
0.90 
0.50 

0. 
G0 

111 

53 

77 

n 

r 

n 

71 

,. 
,. 

ý+ 

27 

17 

r, 

ý 

77 

0.50 
'. 

24. Dunkle Kieselkalkknauern in glaukonitsandigen Schlieren. Viele Py ritknauern . 0.50 � 
- Feinspätig oolithischer Kalk, grau, etwas kieselig. 

l)ie Schichten 1-6 entsprechen den Grenzschichten Kaufmanns und 23 und 24 repräsentieren 
den Altmannhorizont. 

lin Justustal stellen die Grenzschichten unterhalb der Haberlegi und bei der L, °uunºfinh einen 
hellen, grob oolithischen, sandig anwitternden Kalk von 50 in Mächtigkeit mit zahlreichen Petre- 
faktenresteu dar. I)a (lies Gestein vollständig einigen Parteien des Sc1u"atten1 alkes sowohl nach 
dem Aussehen als nach seiner Entstehung entspricht, rangieren die daraus geschlagenen Fossilien 
meist unter denen des kompakten Kalkes. 

Paläontologisches. I)ie fossilarmen Drusbergschichten bergen keine bekannten Fossilfundorte. 
Die Petrefakten werden bloss vereinzelt gefunden. 

Ecliüiospat(iyzts Collegrzoi O: r b. 
Ricordeanus Cott. 

Collyrites ovuluna Orb. 

Pygarllus Demoulinsi ?Agass. 

� 
Studeri D e; s: o r 

Heteraster oblongacs nrb. 
IHolectypus iraat; ropyqus 
Cidaris liirsuta Desor 

IieitrüRe zur Reolo;;. Karte der ticiuveiz, n. F. Lit-f_ \%I\. 

Das Museum ill Bern entlifilt: 
Ciduris Pyrenaica Cott. 
Peretacrinus Il éoconr, ierasis 
Polyplaylloseris coizvexa ? From. 
wantilus Requieniainis 

Itilytilas aequalis Sow. 
1Vucleolites Roberti Ura,. 
Ostrea Couloni 

3 
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Ausserdem erwähnt Kaufmann: 
Toxaster Brunneri Merian Terebratula praelonga 
Heteraster Couloni Serpula Pilatana 
Echinobrissus Roberti 

Verbreitung. Ihre mächtigste Entwicklung erreichen die Drushergschichten im hintern Sigriswil- 
grat und an den Sohlflühen. An der Wandfluh ini Justustal verschwinden sie stellenweise voll- 
ständig aus dein Verwitterungsprofil. Nur wenig entwickelt lassen sie sich in der Balmholznische 
amn Budelbach und unterhalb der Beatushöhle nachweisen (113,53). Sie vermindern sich aber 
nur scheinbar. Sie gehen seitlich in den Schrattenkalk über. Tin Sigriswilgrat erreicht der 
Schrattenkalk nur eine Dicke von 30-50 in. Der weitaus grössere Teil des Barrêmiens (100 m) 
ist mergelig entwickelt und stellt die Schlammfacies dar. Das Gegenstück erkennt man an der 
Wandfluh, wo der Schrattenkalk bis 200 m mächtig ist, die Drusbergmergel aber teilweise oder 
ganz verschwinden. Stets beobachtet man, dass die Mächtigkeiten der Schlammfacies und der 
koralligemen Ausbildung in umgekehrtem Verhältnis zueinander stehen. Beide zusammen entsprechen 
dem Urgonien des Jura. Deshalb ist es unzulässig, dass man (lie Drusbergschichten als unteres 
oder den Schrattenkalk als oberes Urgonien bezeichnet. 

Auf der Karte finden wir die Drusbergschicht überall als Begleiter des Hauterivienkieselkalkes. 

c) Der untere Schrattenkalk. 

Petrographisches. Wie schon im letzten Abschnitt ausgeführt wurde, ist der Schrattenkalk 
die koralligene Facies des Barrêmien, die mit geringer Abwechslung bis in das Aptien hinein 
dauerte. Sie beginnt in den Drusbergschichten, indem sie einzelne Bänke bildet. Die Hauptmasse 
des Schrattenkalkes besitzt oft die Form von Stöcken, welche die Entstehung senkrechter oder 
sogar überhängender Felsen ermöglichen. I)er Habitus des Gesteins unterliegt mannigfaltigem 
Wechsel und lässt sich besonders in horizontaler Richtung nur schwer verfolgen. Diese Inkonstanz 
ist es, die es verunmöglicht, ein allgemein gültiges Profil aufzustellen. Ein weiterer Faktor, der 
dabei berücksichtigt werden muss, betrifft das Sammeln der Fossilien. Diese lassen sich nur selten 
aus dem anstehenden Gestein selbst herausschlagen. Die mehrfach überwiegende Zahl wurde von 
den Petrefaktensuchern losen Blöcken entnommen. Da es nun selten gelingt, die Fossilien im 
Querschnitt auf der Schrattenkalkoberflache sicher zu erkennen, so fällt dieser wichtige Teil des 
Profiles weg, zumal nur wenige zugängliche Orte die gesamte Gesteinsserie entblössen. 

2 km südwestlich des Niederhorns, dessen Schrattenkalk in einheitlichem Absturz eine Wand 
von 200 ni Höhe bildet und direkt den Altmannschichten der Bachersbodenfluh aufgelagert ist. 
beobachtete ich an der Haberlegi folgendes Profil durch das Barrêmien. 

- Holigantsandstein, an der Oberfläche durch Humussäuren gebleicht. 
5. Eigentlicher Schrattenkalk, hellgrau, rudistenreich. Die Schalen der Petrefakten bilden 

dunkle Zeichnungen auf dem lichten Gestein. 
4. Dunkelgraubrauner, spätigschuppiger Kalk. 40 ni. 
3. Mächtige, oolithische, aussen sandsteinartig aussehende, helle Kalke mit Exogyren, Echi- 

nodermenstaeheln und Fucoidensteugeln. Kugelige und ellipsoidische Oolithe mit deutlicher 
Schalenstruktur. 80 m. 

2. Hellbräunlichgraue, schuppige oder oolithische Kalke mit Exogyren und Pecteu. 10 m. 
1. (raue, weiche, bankige Mergelkalke. Eigentliche Drusbergschichten. 50 m. 

- Kieselkalkbänke mit spätigem Bruch. Bräunlichgrau. 

In ähnlicher Weise bildete sich der Schrattenkalk im ganzen Gebiete aus, mit dein Unter- 
schied, dass die an der Haberlegi 90 m mächtigen, stark oolithischen und gut gebankten Schichten 
anderswo (z. B. am Niederhorn, an den Sohlflühen, am Hohgant und Harder) durch dichten, wenig 
oolithischen, massigen Kalk vertreten sind. 
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Nach der Mächtigkeit der l3arrènºienablagerungen lassen sich im Untersuchungsgebiet 3 Zonen 

feststellen. 
1. Sigriswilgrat mit starker voreocäner Abtragung, die mit Ausnahme der Ralligstöcke überall 

das Eocän mit dein untern Schrattenkalk in Kontakt braclite : 
Schrattenkalk Drusbergsch. Total 

Spitze Fluln 
...... 80 m 50 nº 130 ºn 

Hothhorn 
....... 40 

,, 
100 

� 
140 

� 
Mittaghorn (P. 2019) 

... 
40 100 

� 
140 

� 
Sc1 rizfíuln (P. 1863) 

... 
40 

., 
(i0 

,, 
100 

� 

Der Unterschied der Dicke der hellen Schrattenkalke der Solhlfuh und der gegenü)er- 
liegenden Schörizfluh ist so auffallend, dass man versucht wird, einen Teil der Reduktion auf 
Rechnung der tektonischen Verhii. ltnisse zu setzen, da wir uns hier in eineiii Gebiet befinden, das 
durch zwei grosse Längsverwerfunigen (Sichelverwerfung und Bltmmhornverwerfung) und Faltung 
disloziert wurde. I)ie. Details des Aufbaues werden uns unten noch eingehend beschäftigen. 

2. Wandfluh-Sohlfluh-Hohgant mit gleiclniässiger Mächtigkeit der Gesamtserie und starken 
Wechsel im Verh; i1tnis von Korallen- und Schlammfades sowohl jut Streichen als auch quer zu 
diesem. Stets überwiegt die Kalkfaeies, zu der in diesen ganzen Gebiet die Orbitolinenschichten 
und der obere Selnrattenkalk einen Beitrag liefern, der nie 30 ni übersteigt. 

Schrattenkalk Drnsbergsch. Total 
Ilaberlegi 

....... 150 n 50 in 200111 
Niederhorn 

...... 210 
� -- 210 

� 
Genunmenalphorn 

. 120 100111 220 
� 

Sohlfulº (Scheibe) 170 
� 

40 
,, 

210 
� 

Ilohgant 
....... 170 

� 
40 

., 
210 

� 

3. Balmholz-Hardergrat. Hier konnte ich eine Verminderung der Gesamtmächtigkeit feststellen, 
trotzdem der obere Schrattenkatll: überall erhalten und somit liier eingerechnet ist. Denn An- 
sprucli auf Vollständigkeit erlmebt unter all den aufgeführten 12 Profilen kein einziges, da die 
besprochenen Schichten stets durch eine Transgression mit Jüngern Gesteinen bedeckt wurden, 
auch da, wo obere Kreide (Gault oder Seewerkalk) abgelagert ist. 

, SC111'attl; nkllk llrusbergsch. Total 

Bahnholz ....... 140 nº 25 n 165 uº 
Ilarder ........ 120 � 70 � 190 
Graggenfluli ...... 120 � (; 0 � 180 � 

1)a sich die Alti iannschichten im ganzen Gebiet, sowohl ani randlieben Absturz als auch ani 
Harder naclºweisemº liessen, kann mann annelmºen, dass die Ablageruug der untersten Urusberg- 

schichten in ganzen Gebiet gleiclìzeitig stattfand und somit die Schrattenkalkbildung ani frühesten 

am Niederhorn und dann inu Baliholz begann, sich hierauf nach denen Holigant und später nach 
dein IIarde. r hin ausbreitete und zuletzt im Sigriswilgrat einsetzte. Da man ausserdem bedenken 
mn«ss, dass die Riffhildungen selmeller wuchsen als die zwischen ihnen abgelagerten Schlantºº- 

absätze, so kommunen wir zuui Schluss, dass grosse Teile der I)rusbergschielnten gleich alt sind wie 
gewisse Selºrattenkalke, und die Behauptung auf pag. 18, welche das Verhältnis zum Urgon be- 
trifft, richtig ist. 

Paläontologisches. Dein Riffcharakter des Gesteins entspricht die Fauna vollstündig. Leider 
musste ich darauf verzichten, die Fossilien des Berner Museums den verschiedenen Unterstufen 
Zuzuweisen. So enthalten denn die Petrefaktenlisten unausgeschieden auch die Funde in Orhitolinen 
biinken timid dem obern Sehrattenkalk. I)ie Versteinerungen, welche nach Pi (-1 tet et Ca n) 1º ie lm e 
auch im Aptien vorkommen können. wurden durch ein * von den andern unterschieden. 
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Als ersten Fundort erwähne ich die schon mehrmals zitierte Lahmfluh an den Ralligstöcken : 
Orbitolina lenticularis 0rb. Lima Roycriana Orb. 
Ci darin cydoni fers Agass. * Ostzea conica Orb. 
Goniopygus pellatus 2 :;: Perna Bourgueti P. et (-',. 

kS'erpula filiformis 2Sow. Requienia ammonia 
Bryozoe Krusterreste 
Dentalina Pycnodus 
Rhynchonella Gibbsiana ?Dav. Fischschuppe 
Cardita Dupisiana 0rb. 

Oberhalb Merligen liegen an den Gehängen des Justustales viele und oft gewaltige Schratten- 
kalkblöcke, die einzeln oder als Felssturz sich an den hohen Wänden lösten. Die Ierliger 
Petrefaktensuchern fanden darin: 

Raipaclocrinus Jacquoti. 1I i 1. * Ostrea Couloni I) efr. 
S'erpula antiquata So w. Pecten Carteroni 0rb. 
Bryozoe Cottaldinus 0rb. 
Terebratula Moutoniuna 0rb. Goldfussi Desh. 

n 

-ý: 
pilati Baeh ln. » Landeroneynis I, o r. 
sella Sow. Malheronianus 0rb. 

Rhynchonella depressa Das. Requienia ammonia 
*� Gibbsiana Day. Lonsdalei O rb. 

Terebrirostra Neocomiensis Orb. Sphaerulites Blzcmenbachi St uder 
*Anomia levigata Sow. Marticensis P. et C. 

Astarte valdensis P. et C. *Actaeon Marullensis Orb. 
Cardium ? Aporrhais 
Diceras Lorioli P. etC. Columbellina maxima Lor. 
Janira atava () r b. Fusas 

Deshaysiana Malb. Nerinea Vogtiana Mort. 

� em-lotis P. et C. Pseudomelania 
Lima capillaris P. et C. Krebsscheere 

carteronensis Or b. Krusterreste (Ranina ?) 
Vigneadensis ? P. etC. Meyeria magna Mac1 oY 

lblonopleura Michaillensis P. et C. 

Vom hintern Teil der Wandfluh, 
8eipula Pilatana 
Bryozoe 

* Rhynchonella oibbsiana 
ý Zerebratula sella Sow. 

Ano mia lceviqata Sow. 
C. orbis corrugata Foru. 

I)av. 

Diceras Lorioli Pict. et C. 
Janira Fleurianusiana Orb. 

Morrisi ? P. etC. 
Lima Ruessillensis P. ctC. 

vont Seefeld und Hohgant bewahrt das Museum auf: 
llonopleura Michaillensis P. et C. 
Ostrea Leymerici Orb. 
Pecten Cottaldinus Orb. 
Requienia Lonsdalei Orb. 
Sphäridites Blumenba. chi St it (I er 
Pseudomelania Germani P. et C. 

* Pteroceras pelagi Brgn. 
Belemnites pistillifor)nis Bi v. 
tlptyclrus cf. latus NI ayer 
Fischzahn 

Die reichste Fundstelle des ganzen Interlaknergebietes für Schrattenkalkpetrefakten befindet 
sich bei der Lerau in der Balmholznische. Die Felswände, die sich über der Beatenhöhle erheben 
und das Balmholz in weitem Bogen umschliessen, liefern das Gestein. Der Chruudbach (Kruibach 
der Karte), der nur zur Zeit der Schneeschmelze sich in einem stolzen Wasserfall über die Wand 
hinausstürzt, vermag nicht all den Schutt wegzuräumen. Hier suchen die Petrefaktensammler 
die gut spaltbaren, fossilreichen Blöcke heraus. Naturgemäss stammt das auf diese Art gesam- 
melte Material aus allen Etagen des Schrattenkalkes und des Aptiens. 
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Orbitolina lenticaelaris 
Echinospataqets Colleoni Ori). 
Enqyra Catteani From. 
Pyrina pygala Des. 

* 8erpula antiquata So w. 
Rhynchonella decipiens 2 Orb. 

Desori Lor. 
Gibbsia]GU I) av. 
liíteolccta Day. 

*: 

; i: Terebratula hiplicata Sow. 
Collinaria Orb. 

1Yloatoniana Orb. 

n sella Sow. 
Terebrirostra Escheri Oost. 
Anatina 
Cyprina Deshaysiana 
Diceras Lorioli P. ctC. 
Hinnites Salevensis ? P. et C. 

Urgonensis P. et C. 
Janira atava Orb. 

Deshaysiana ()rb. 
Isocarclia ventricosu 
Lima Royeriana 0r1). 

Tombeclsiaraa 0r i), 
Lithodonus cf amygdaloides 

cf. avellanus Orb. 
* oblongus Orb. 

Monopleura imbricata 0 rb. 
Michriillensis P. et ('. 

Ausser diesen erwähnt Ma ye r- Eyma r(43, 
Perztacraj«s 1lVeocoi)iierasis Des. 
Echinobrissus Roberti G ras. 

.: Ostrea conica So w. 
Pecten atazus II1 rv ni. 

Desla(jyesi Mat li º` r. 
O»ephalia Charpentieri P. et Ren. 

ý 
Itel-velica P. etRen. 

Ostrea Minos Co q. 
Pecten Cottaldinz{s 0rb. 
Radiolites Neocomiensis Orb. 
Requienia ammonia (x oldf. 

� gryphoides Mat li. 
Lonsdalei. 0rb. 

Rostellaria 
Sphcerulites Blumenbachi IS tud. 
Cerithium Loryi P. etC. 
Chemnitzia 
Columbellina maxima Lor. 
Natica Beati Ooster 
Nerinea Beati 0oster 

� 
h'ssertensis Piet. 

rostrata P. etC. 
Traversensis Piet. 
trzcncata P. etC. 
cf. Vogtiana Mort. 

Ptusionella 

Pleurotomaria 
Pseudomelania Gresslyi P. etC. 
Turbo cf. Martinianas 0rb. 
Helcion in fracretaceacm 0ost. 
Pycnodus Couloni Agass. 

cylindricus P. et C. 

íSphcerodus Neocomiensis Ag ;. 
Strapalorus Dupinianus Orb. 
Beleinnites semicanalieulatus M v. v. * 

291) : 

An der Strasse zwischen Sundlauenen und Küblibad 

1: Orbitolina lenticularis Orb. 
Fijiabria ? 
Hinnites , 5tuderi- P. et Ren. 
Janira Deshayesiana Orb. 

lblonopleura Michaillensis P. ctC. 
Ostrea Minos Co (j. 
Regriieraia Lonsdalei Orb. 

Nerinea Coquandi 0rb. 
Itieria personata Mer. 

� Sentisiana M oc seh 
CeritJtiurn Lorioli ? 1I a y. -E ynu. 

1óleriatti M. - E. 
Natica inastoidea Piet. 
Pteroceras pelagi B ng C5. 

wurden herausgeschlagen : 
Sphdrulites erratica P. et C. 
Caprina ? 
Colladmbellina maxima Lor. 
Nerinea Renarrxiana 0rb. 

rostrata P. etC. 
Pseudomelania cf. Gresslyi P. et 

* Turritella helvetica P. et Re n. 
Pen. 

Ausser diesen Versteinerungen des Berner Museums werden von Kauf ni ann erw¬ihnt : 
Requienia ammonia Goldf. 
Radiolites Neocomiensis Orb. 
Nerinea Coquandi 
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Endlich lieferten die Felsabstürze des Harders eine Anzahl Fossilien, unter denen sich eine 
grosse Zahl von Aptienpetrefakten befindet, da sich die Blöcke meist aus dem obern Teil des 
Schrattenkalkes loslösten. Bemerkenswert ist der sonst nirgends in dieser Weise beobachtete 
Reichtum an Rhynchonella Gibbsiana I) a v. die geradezu gesteinsbildend auftritt. Ausser ihr 
fanden sich : 

Holaster complanatus ?Ag. Pecten Carteroni Orb. 
* Serpula fili formis Sow. * Trigonia longa Agass. 

BryozS Natica Cornueliana Orb. 
Cardium sphceroideum 2Forb. Nerinea Renauxiana Orb. 
Cyprina Deshayesiana Lor. Pseudomelania 

.r Hinnites Ley? nerii Forb. Nautilus 
: Ostrea Couloni De f r. Odontaspis 

* Panopcea plicata Forb. _ Pycnodus complanatus Agass. 

Verbreitung. Der untere Schrattenkalk bietet mit seinen kompakten, weithin sich abhebenden 
Wänden gleichsam das Skelet der Gebirge des Untersuchungsgebietes. Seine Ausdehnung wurde, 
abgesehen von tektonisch wichtigen, kleinen Vorkommnissen, schon bei der Angabe seiner Fauna 
gekennzeichnet. Es bleiben noch zu erwähnen übrig die Entblössungen längs der Sundlauenen- 
verwerfung, die Burgfeldfluh und die Rahfluh und das Schrattenkalkband am Südosthang des 
Augstmatthorns. Leider gelang es mir, der Unzugänglichkeit wegen, nicht, von diesem letztern Ort 
Petrefakten zu erhalten. Das Gestein, das einer höhern helvetischen Decke als der Niederhorn- 
decke angehört, unterscheidet sich im Handstück nicht vom gewöhnlichen Schrattenkalk mit 
Milioliden. 

4. Das Aptien. 
a) Die untere Orbitulinenschicht. 

Ani Weg, der von Weid auf St. Beatenberg durch die Spirenwaldfluh auf das Burgfeld 
führt, beobachtet man folgendes Profil: 

Fig. 5. 

4. Braungrauer, wenig schiefriger Hohgantsandstein mit zahl- 
reichen kleinen Orbitoide,,. 

3. Fossilreicher oberer Schrattenkalk mit zahllosen Querschnitten 
von Bivalve,,, Rudiste� und vorzüglich Neri�ee,,. 2 in. 

2. Untere Orbitulinenschicht. Bräunliche, stark oolithische, 
schiefrige Kalke. 70 cm. Orbituli�a leaticularis. 

1. Heller, dickbankiger Schrattenkalk mit vielen Fossilien. 

Ausserdem können die Orbitolinenmergelkalke über dein Balm- 
holz beobachtet werden. Ihre Mächtigkeit erreicht zirka 10 ni. 
Sie sind orbitulinenreicher als die entsprechenden Schichten der 
ýnire. nw; ildflnh_ Ausser diesen beiden Orten fand ich diese anderswo }í = Hohgautsaudsteiu. 

os = Oberer schratteukalk. häufige Foraminifere nicht. Dadurch wird die Trennung von n= ("hitulinenschichteu. 

us = Unterer Sehratteukalk. Aptien und unterem Schrattenkalk sehr erschwert und die genaue 
Abgrenzung beider Schichten verunmöglicht. Die Aptiengrenze 

der Karte wurde dem Barrëmien gegenüber nur approximativ eingetragen. 

b) Der obere Schrattenkalk (=ý- Bedoulien) 

lässt sich einzig im obigen Profil (Fig. 5) mit Sicherheit abgrenzen. über dem Balmholz über- 
dachen grobbankige, hellgraue und dichte Kalke die Orbitulinenschicht. Zwischen Burgfeld und 
Geinmenalp tritt infolge von Verwerfungen der Aptienschrattenkalk durch die Eocändecke hindurch 
als Fenster (Fig. 23) zutage. Ein orbitoidenreicher Sandstein bedeckt das sehr hell anwitternde 
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Aptgestein, durch (las sich sienabraune, sandige Schlieren und Flasern mit Orbitulina lenticularis 
ziehen. Deshalb verwittert es leicht und zerfällt in ruppige Kiwuerii. 

Auf denn Seefeld können etwa 10 ni mü. chtige, bräunliche, weichere Kalke als Äquivalent 
der Orbitolinenniergel aufgefasst werden. Darüber breiten sich nerincý, enreiche, sehr hell anwit- 
ternde Kalkbänke ans, (lie walu"scheinlich zum obern Sehrattenkalk gehören. 

Ain ILarder konnten nicht einanal mehr diese hräunliclien Kalke aufgefunden werden. Eine 
leicht ýrerwitternde Schicht zerlegt den Sclurattenkalk (les IIardergrates bis in die Clraggentluh 
hin in zwei ungefähr gleiche Teile. Ob die obere Häilfte, die stellenweise direkt in Seewerkalk 
übergeht, wohl der obere Schrattenkalk ist's : Möglich wýire es schon. 

e) Gargasien. 

Bezüglich der auf der Karte als Gault eingetragenen Vorkommnisse an der Waldegg bin ich 
mit der Altersbestimmung Arnold II eims (98,30) vollkommen einverstanden. Er umfasst die 
Grünsande und glaukonitischen Kieselkalke des Gargasien und schwarzgrüne Mergel und Knol- 
lenschiehten des Albien. 

Das einzige vollstündige Profil ist im längst bekannten Steinbruelº hinter dem Küblibad an 
der Waldegg aufgeschlossen. Das Bedoulien. ein feines. hellbräiunliclºgraues Gestein mit etwas schup- 
pigem Bruclº und feinen Spatpünktchen. wird messerscharf (lurch feinkörnigen, quarzigen, grün- 
lichbraunen Glaukonitsandstein, dessen Glaukonitkürner zonal angeordnet sind, abgeschnitten. Von 
der nociº aus der Bürgenstockgegend gemeldeten ziemlich reichen Gargasienfaºuia (125,29) findet 
sich keine Spur. Darüber folgen feinspütige und schuppig brechende, graue Kieselkalke mit dunklen 
Glaukonitktörnern und feinen Pyritkristallen. Mächtigkeit 8-10 m. 

Ausser beim Kübli- oder Beatenbergbad stehen diese Schichten westlich des Gelbbrunnens 
an, hier durch eine Verwerfung mit miliolidenreichem, dichten und massigen, blaugrauen Sehratten- 
kalk in Berührung gebracht (Fig. 6,5). 

ý'. . 

ýrý"ýýý Figr. G. Steiubrnch westlich Gelbbrunnen aut Thuners(e. 
1. C'oualilanntu. ý; cLicht. 2. Sca+mcrkalk. :;. Glankoniti, cllc lVWnPntil"I1iCllt. 4. Ilunl: lr schiefer. 

. 5. l: lnuknuiti clur Sandstein. 
a. Se. lu"attenkalk. ;. Bli; cke. 

Sowohl in den Àlpenrandgebieten als in der IIarderkette his zum Augstmatthorn fehlen 
jegliche Spuren dieser und der übrigen Gaultschicliten. Dagegen fanden Herr Hauswirth mid 
ich den Grünsand in den kühnen Felszacken der Lanzisziiluie zwischen Brienzerrothorn und 
Briefenhürnli wieder (Fig. 31). 

5. Das Albien. 
a) Die Concentricusschicht 

konnte beim Küblibad durch einen von Fiseher-Ooster gefundenen Inoceranws sulcatirs 
nachgewiesen werden. Ausserdem befindet sich ini Berner Museum ein Inoceramus concentricus 
vom Gelbbrunnen. I)ie durch zahlreiche Brüche bedingten Lagerungsverhiiltnisse bringen es luit 
sich, dass diese wichtige Schicht kaum 3m weit beobachtet werden kann. 
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b) Mergelschiefer, 

schwarzgrün und bröcklig, 3 nº dick, werden nur westlich Gelbbrunnen beobachtet. Sie werden 
kompakter und leiten zu den 

c) Knollenschichten 

über, die an beiden Gaultaufschlüssen gut untersucht werden können. I)ie petrographische Aus- 
bildung ist genau dieselbe wie am Bürgenstock, von der Buxton (125,31) schreibt: �Glauko- 
nitische Kalke mit Kalkkonkretionen. Da die Kalkknollen leichter verwittern als das uniliegende 
Gestein, erscheinen sie im angewitterten Fels als Hohlräume und bedingen ein äusserst charakte- 
ristisches Aussehen dieser Bänke. In den obern Horizonten treten die Kalkknollen wieder zurück, 
es entsteht im Dach des Knollenkalkes ein fast homogener, etwas kieseliger Grünsandkalk". Ob 
sich diese Schichten auch durch zahlreiche Bele, nniteu (nach Douvi 11 é [66,194] möglicherweise 
Pseudobelzus mninimnus. ) charakterisieren, wie diejenigen an der Waldegg, erwähnt Buxtorf nicht. 
Mächtigkeit zirka 7 m. 

6. Das Cenomanien. 
a) Turrilitenschicht. 

Diese Zone entwickelte sich an der Waldegg ebensowenig typisch wie die übrigen Gault- 
stufen. Ein einziger Turrilites Bergeri wurde dem Museum in Bern durch die Petrefaktensucher 
zugestellt. Der Gesteinshabitus entspricht demjenigen des Bürgenstockes (125,31) ganz genau. 
Auch am Thunersee bilden die glaukonithaltigen Partien Schlieren uni seewerkalkalinliche Kalk- 
knollen. Noch treffen wir zahlreiche Belemniten und Avellana incrassata (Douvillé spricht (66,194) 
von Pseudobelus ultimus). Nach dem plötzlichen Zurückbleiben der Glaukonitkörner folgt ein 
wenig spatiger, schuppigbrechender massiger Kalk von hellgrauer und doch noch dunklerer Farbe, 
als sie dem eigentlichen Seewerkalk zukommt. 

b) Seewerkalk. 

Von den 15 Metern Seewerkalk besteht der untere Teil aus fast meterdicken Bänken. Nach 
oben werden die Schichten dünner und zuletzt fast flaserig. Das wellig geschichtete, hellgraue 
und dichte Gestein wird in Abständen von 2 bis 5 ein durch dunkle, tonige, schwach glänzende 
Zwischenlagen unterbrochen. Ausser einen Inoceramnus, Lagena splioeì iea und Lagena ovalis kenne 
ich nur einen Ptyehodus, der mit Sicherheit diesen Schichten angehört. - 

I)er Seewerkalk tritt nicht nur beim Gelbbrunnen und beim Küblibad, sondern auch unter 
eigenartigen Verhältnissen an der Graggenfluh im Hardergrat und am Suggiturn auf. An der 
Graggenfluh forint er das Dach der meist überhängenden, unzugänglichen Schrattenkalkwände, 
ohne dass man eine Spur von Gaultgesteinen bemerkt. Er erscheint südlich P. 1738 und ver- 
schwindet östlich der Heinisegg und unterscheidet sich von denn der Waldegg durch (lie viel zahl- 
reichern Inoceramenfragnente. Über ihm folgen graue Mergel, die sowohl als Seewerschiefer, 
wie auch als Flysch angesprochen werden können. Da trotz vielenn Suchen keine Fossilien aus 
diesem Mergel gefunden wurden und später zu erörternde tektonische Gründe dafür sprechen, 
kartierte ich die fragliche Schicht als Flysch. Herr Prof. Schardt, dessen freundliche Beglei- 
tung in dieses Gebiet und seine rege Teilnahme an der ganzen Arbeit ich hiermit bestens ver- 
danke, erklärte sich mit dieser Auffassung einverstanden. Ähnlich ist das kleine Seewer- 
kalkvorkommnis über denn Horn am Suggiturm (Fig. 29), nur dass hier nicht Mergel, sondern 
diskordante Wangschichten das Gestein überdachen. 

Endlich bleibt noch das kleine, fensterartige Auftreten dieses leicht erkennbaren Gesteins 
südlich der Säge am obern Lorsbach zu erwähnen übrig. 

Die ärmliche Ausbildung der mittlern und obern Kreide bildet einen grossen Gegensatz zur 
mächtigen Entfaltung und dein Fossilreichtunn der untern Kreideschichten. 
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7. Wangschichten (Danien? ). 
Die Wangscltichterº uufassen dunkelgraue, beinahe schwarze, matte, schiefrige Kalke. i nit 

ºnikroskolºischeºt Quarzkörnern, Dolomitrhomboedern und Glaukonitkörnern. Die Verwitterungsfarbe 

erinnert oft an Ilochgebirgskalk. An andern Orten ist sie mehr gelblich oder sclunutzigbriiiinliclt. 
Die Kalke zerfallen leicht parallel zu den Sehichtfliichen in Schiefer. Sie scheinen chemisch leichter 
liislicli zu sein als der Schrattenkalk, da die Wangbänke meist sehr roh ehuässig von 11i11en quer 
gegliedert sind. Selten finden wir Silexknollen eingeschlossen. Einige Gesteine riechen beim An- 

schlagcri bituºuinös. Das ganze Wanggebirge unterscheidet sielt von allen andern (l esteinsgruppen 
durch seine grosse Einfórinigkeit. Da die Härte zienulich gross ist, durclnzielten zahlreiche Spalten 
die A11agerung und verschaffen den Verwitterungsagenzien Gelegenheit, das Gestein zu zersetzen. 
Dadurch entstehen oft grosse Scliwierigkeiteii bei der Beurteilung der Lagerung und Kliiftung. 

Leider enthält die bis 200 m nuiichtige Gesteinsserie sehr wenig Versteinerungen und trotz 
des intensivsten Suchens fand ich nur spärliche Reste von Ftecoideu, Llocerarnen (Inocerainus 
labo; Mant. ), eine kleine Auster und Serpuliden. 

Die Verbreitung der \Vangschicliten ist eine beschränkte. Unvermittelt treten sie in grosser 
ýl, Iäclitigkeit iin Harder-Brienzergrat, von der Hothen Fluh an nach Osten, auf. 

Von besonderer Bedeutung für ihr Verständnis ist der Unistand, dass Si( nirgends normal 
in liegende oder bangende Schichten übergehen. Diskordant stossen sie oben bald alt Nuumu- 
litenkalke (Muldenkern des Augstmatthorns), an Auversienmergel (Mittelschenkel am Suggituruu) 

oder an Sandsteine (Westabhang des Augstmatthorns). An der Hothen Fluh überlagern die Wang- 
kalke das Aptien, an der Graggentìuh dasselbe, Seewerkalk oder Mergel. die ich als h. onun betrachte. 
Stets fiihlt maul sich von der Überlagerung durch die Wauigschicltten unbefriedigt, und doch lassen 

sielt an den meist seltz schroffen Geh-"ingen infolge von Klivage, Hillenbildutg und Bankung nur 
schwer sichere Anhaltspunkte für Diskordanzen gewinnen. Dieses Unbefriedigtsein unit der 
Erkenntnis des Wang spricht auch aus den Arbeiten von Il ugi (59) und Arben z' iuit aller 
Deutlichkeit. Aus tektonischen Griinden, die später erörtert werden sollen, rechne ich die Waºng- 

sclticltten nicht zur gleichen Decke wie die Graggentiuh iN'iederhorndecke i, sondern zu einer 1ºühern 
(Augstmattlºorndecke ). 

B. Tcrtiýir. 

Einleitung. 

Über die Tertiürformation der Gebirge nördlich von Interlaken erschienen ºuehrere bedeutende 
Arbeiten, so dass sie in der gegenwärtigen Diskussion der Altersfrage des schweizerisclºen Alttertiürs 
eine bedeutende Stellung einnimmt. Div grundlegende Arbeit stammt auch für diese Altersstufen 
von Kaufmann, der in (lie verwickelte Stratigraphie der Flvsch- und N'ummulitenbildungen, 
dank seines weiten Untersuchungsgebietes, so grosse Klarheit brachte, als es zur Zeit möglich war, 
als man fast die gesamten nördlichen Kalkalpen als autochthon auffasste. Kaufmann seihst fasst 
seine Ausführungen über das Eocän wie folgt zusammen (43,53S) : 

II. Obereocün, h'lysch. 
2. Oberer Flysch oder Silvaiischichten. 

Sclºlierensandstein an der Bohlegg. Von K auf ººº ann nicht (2rwähnt. 
1. Unterer Flysch oder Rigischichten. 

,, ) Oberer Teil: Stadschiefer mit Leimernschichten. An der Leimern und in der Umgebung 
von Ilabkern. 

') A rb enz, P. Geologische Untersuchung des Frohnttilpstockgebietes (Kt. Schýsý"z). Beitr. geol. K. Schnýýeiz, 
l 8. Liefg. 

Beitrüge zur gvolog. Karte der Schweiz, n. F. Lieft;. XXIX. 4 
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f) Mittlerer Teil: Globigerinenschiefer, Stadschiefer. Subalpine Zone, Habkernmulde. 
a) Unterer Teil: Stadähnliche Schiefer mit Litliothamnienkalkbänken und eigentlicher 

Lithothamnienkalk. Schiefer von Unterbergli, Sigriswilgrat, Sundlauenen, Traubach. 
Nach der petrographischen Beschaffenheit unterscheidet Kaufmann im Obereocän : 

1. Stadschiefer. 
2. Leimernschichten. 
3. Wildflysch. 
4. Gips, Rauhwacke und bunte Tone. 
5. Kalkstein : a) Lowerzkalk, b) Lithothamnienkalk, e) Alberese mit Fucoiden. 
6.. Sandstein : a) Mkaeigno mit Foraminiferen, b) Grobsand mit Nummuliten, e) Taveyannaz- 

sandstein, d) Glaukonitsandstein. 
7. Konglomerat: a) Niesenbreccie, b) Nagelfluh, e) zerstreute Kalkgeschiebe im Flysch und 

d) Habkerngranitblöcke im Flysch. 
8. Granitbreccien. 
9. Quarzitlagen. 

1. Mitteleocän, Pilatusschichten. 
2. Pectinitenschiefer, Bartonstufe. 

a) Sandfacies mit Kalklagen, Hohgantschichten: 
MLergelfaeies mit Kalklagen, Melchaaschichten. 

y) Glaukonitfacies mit Kalklagen, Bürgenschichten. 

In den Jahren 1900 und 1903 publizierte Prof. Douvi 11 é aus Paris die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen dieses Gebietes (58 und 66). Da er im Eocän von Sigriswilgrat-Beatenberg-Waldegg 
einerseits und Harder anderseits Unterschiede fand, so suchte er diese dadurch zu erklären, dass 
er die erstem Gebirge als autochthon, die letztere Kette dagegen als überschoben betrachtete. 
Für das Randgebiet gibt er (66,200) folgende Übersicht: 

5. Leimernschichten, mit Globigerinen. 
4. Stadschiefer und Ralligmarmor mit Orbitoiden (Orthophragmina sella, Asterocyclina 

patellaris, A. forcata, A. stellaris). 
3. Kalke mit Quarzkörnern am Niederhorn mit Numm. contortus, N. striatiis, N. Lucasi, 

Assiliraa, Velates Schmiedeli, Serpula spiriilae. 
2. Kohlenhaltige Ablagerungen und Brackwasserschichten der Berglikehle mit Nummuliteu, 

Orbitoiden, Neritinen, Cer. conjunctum, Cer. tiara, Limnaea, Planorbis pseudaminoiiius. 
1. Schichten mit grossen Nummuliten, N. spissais et Dufrenoyi (N. perforalus und complanatiis 

auct. ), N. helveticus Kaufm. und grossen Orbitoiden (Orthoph)-aymiina discus, Asterocyclina). 
Am Harder erkennt Douvi 11 é (66,205) : 

4. Wildflysch. 
3. Leimernschichten. 
2. Taonurussandstein (Kaufmanns Hohgantsandstein). 
1. Etwas zuckerartiger Sandstein mit Orthophragmina discus. 

Dann folgte im Jahre 1908 die Aufsehen erregende Arbeit Arno1dHei in s: �Die Num- 
muliten- und Flyschbildungen der Schweizeralpen. Versuch zu einer Revision der alpinen Eocän- 
Stratigraphie. " In seiner Haupttabelle (98,140) lesen wir: 

Sigriswilgrat am Thunersee (obere helvetische Decken). Kaufmann 1886 und Arnold 
Heim 1908. 

Flyschgruppe: Einsiedlerschichten - oberes Lutétien : 
6. Mergeischiefer vom Unterbergli = Stadschiefer. 

Pilatusschichten : Hohgantschichten - oberes Lutétien : 
5. Lithothamnienkalk (�Ralligmarmor") mit N. Boucheri, striata, Actirnocycliina. 
4. Lithothamnienkalk mit Sandsteinlagen N. Murchisoiii-Heeri, 

. 
Boucheri, striata. 
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3. Oberer Ilohgantsandstein zirka 75 in. 
2. Brack- und Süsswasserschichten mit Kohle Cerith. ien, tllclania, ATeritina, Limiwea, 

Planorbis 11 m. 
-- Bürgenschichten, mittleres Lutétien : 

1. Unterer Hollgantsandstein, marin, zirka 25 ni. 
1-5 zusammen zirka 200 in mächtig. 

Waldegg-Habkern ani Thunersee (obere helvetische Decken). Nach IC auf Ina nn 1886. 
Flyschgruppe : Einsiedlerschichten - oberes Lutétien : 

5. Wildflysch. Schwarzer Schiefer mit Sandsteinlagen, h'ucoidenschiefern, Nummulitenkalken 
und exotischen Blöcken. 

4. Graue Glohigcrinenschiefer (Stadschiefer) mit Einlagerungen von Lithothanlnienkalk. 
Assilina, N. complanata, irreyularis, Actinocyclina stellata, hatellaris. 

4 und 5 zusammen 600-1000 in mächtig. 
Pilatusschichten : Hohgantschichten - oberes Lutétien : 

3. Ilohgantsandstein mit Einlagerangen von Schiefer (= Pectinitenschiofer) und Nummu- 
litenkalk, N. eonaplanata, �N. pperforata", O. discus, Iýchiýýolýr. ntlýas uf nis. 

-- Bürgenschichten - mittleres Lutétien. 
2. Sandige Übergangsschichten. 
1. Haupt-Complanatakalk voll X. complanafa, O. discus etc. 

1-3 zusammen zirka 200 In mächtig. 

BIN. bedeutet V'ummuliua; O= Ortlaophr(ayýniiaa). 

I)ie Zuteilung dieser gesamten Eocängruppe zum mittlern und obern Lutétien erregte sofort 
den lebhaftesten Widerspruch der Eocänspezialisten. Besonders wandten sich Oppenhei nI ') 
und Boussac (108) gegen diese Altersbestimmungen. Beide wiesen übereinstimmend nach, dass das 
lutétiene Alter nur den untersten Schichten mit den grossen Numinulite, i und Orbitoideu zuzuweisen 
sei und dass die Hauptmächtigkeit des alpinen Eocins dem Auversien und deal Priabonien angehört. 

Herr JeanBoussac besuchte selbst die Thunerseegegend und prüfte viele Fossilien unserer 
Schweizermuseen. Auf diese Anschauung und die Ausführungen Douvillés gestützt, fasst er 
seine Ansicht zusammen: 

Priabonien : 7. Schiefer von Unterbergli. 
6. Kalke mit Lithothannraium, Nnnanaulites, Orthophrayutina (Ralligmarluor). 

Auversien : 5. ti iederhornsandstein. 
4. Fossilreiche Cerithienschichten des Sigriswilgrates und des Niederhorns. 
3. Unterer Sandstein des Sigriswilgrates. 

Lutétien : 2. Sandige Kalke mit Orthophragmina discus. 
1. Sandstein mit N. aturicus und N. comhlanatus. 

Die Schichten 3-7 gellen bis zum Harder seitlich in eine schiefrige Facies über. 
Diese vielfach so verschiedenen Auffassungen der 4 Autoren haben zum guten Teil ihre 

Ursache darin, dass man die Tektonik dieses Gebietes, die viel komplizierter ist, als man bisher 
annahm, vollstündig ausser Acht liess oder falsch interpretierte (1) ouvi 11 é) und zum andern nur 
einzelne wenige Profile studierte und die Resultate dann theoretisch in Übereinstinnnun brachte. 
Das Vorhandensein der ziemlich ausgedehnten Klippendecke, sowie der Augstmatthorndecke, bringen 
neue Grundlagen für die Auffassung des helvetischen Alttertiürs. Ich versuche im folgenden eine 
Übersichtstabelle über (las Eocän der nördlichen Interlaknergebiete zu geben, indem ich mich der 
Altersbestinnuung von Bous sa c anschliesse, seine Ausführungen jedoch in einigen Details modifiziere. 

') OPhen li eim, Paul. Über die Nummuliten- und Flsschbildangen in den Schweizerallwn. Im Anschluss an 
das gleichnamige \Verk von Dr. ArnoId Heim. uentralblatt für llineralogic, Geologic und Palüontologie. 1910. 
. Nr. 8 und 9. 
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Übersicht über das helvetische Eocän 
Nach Kaufmann, Mayer-Eymar, Douvillé, 

Stufe Ralligstöc); e Mähre Niederhora -Gemmenalp Wehri 
(Buddelbrunnen) (Sigriswilgrat) 

2-1 Tertiäre Gesteine der Lei- 
K+ mernklipl)e. Abgetragen. Quarzs. indsteiu. 

Schiefer vom Unterbergli. 
Bläulichgraue hellrostgelb 

Abgetragen. Weiche, graue Mergelschie 
Abgetragen. , anwitterude, feinsandige fer 30 m. 

Schiefer mit vereinzelten Lithothamnienkalk 2 m. Nunmzuliten 50 m . Dislokation. Mergelschiefer zirka 10 m. 
Lithothamnienkalkm. Nunma. Lithothamnienka, lk 1 m. Lithothamnienkalk zirka 4 m. 

A B i i t h oicc er , str ata, yno- c 
cyclina patellaris-radians, Dunkelgraue Mergelbank mit 

hl h P h l 
Nummulitenkalk zirka 1 m. 

Iiiscocylina etc. ca. 100 m. ec t er sc a tenen ecten. Zuckerstein > 10 m -- hi f i t i S S d F il . c e r ger an s e n. oss - Hoh antsand t i t- II h Abgetragen fundort. 0.8-09 in. g e n, s gan o 
. schiefer und Nummuliten- 

Lithothamnienkalk mit Sand kalk in mehrfachem Wech- 

steinlagen, mit Serpacla, N. sel. 
Nurchisonac - Heeri, N. 
striata, N. Boucheri 40 m. 

Z Oberer Hobgautsandsteiii 
Oberer Ilohgantsandstein. ObererHohgantsandstein60m. zirka 150 m. an 

w 
Brackwasserschicht. Brackwasserschichten mit 
UntererHohgrantsandstein? m 

Kohle 11 m. Cerithien, 
. Melanien Neritina Linz- 

Braunkohlenflötz 0.1 m. 
, , 

naea, Planorbis. Braunkohlenflötz 0.2 m. 
ý 

Braunkolilenflötz 0., -0., in. 
Unterer Ilohgantsandstein Unterer Hohgantsandstein Unterer Hohgantsandstein Unterer Ilohgantsandstein 

'? m. 25 m. zirka 3 m. ? m. 

J 

Z 
Lücke. Lücke. Lücke. 1 iclce. 

Mittlere 
Kreide Lücke. Lücke. Lücke. Lücke. 

Untere Aptien. Lücke. Oberer Schrattenkalk. Oberer Schrattenkalk. 
Kreide - Unterer Schrattenkalk. Unterer Schrattenkalk. 1 Unterer Sclrattenkalk. I Unterer Schrattenkalk. 
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der Gebirge nördlich Interlaken. 
_A moldIIei ni. Bousiar und ei,, cnen Aufnalimrn. 

Traubachgnertal Waldegg Harder Suggiturni 
(Augstmatthorndecke) 

Quetschzone am Kontakt der lielveti- 
I I 

srhen Decke mit den lilippendecken 
50 111. 

helle blergelSCII iel'er 30 m. 
Lithothamnienkalkbank 0.8--2 m. ? ? Klippenflysch mit exotischen Blöcken. 
Braunlichgraue Schiefer 100 m. Durch die Klippendecken weggeschürft. 
1leterdieke Lithothamnienkalkbänke in 

Schiefern 20 m. Graue Stadschiefer. Durch die Kli t 1- 
pendeclcen Stadschiefer 100 in 

Graue, oft rot anwitternde Schiefer 30 m. Graue, oft rot anwitternde Schiefer ? na. weggeschürft. 
. 

hellblaugraue, gelblich "inwitternde. Ileliblaugraue, gelblich anwitternde, 
feinsandige Schiefer, spiessig zerfal- feinsandige Schiefer, spiessig zerfal- 
lend 30 m. leid ? m. 1-2 dicke Lithothamnienkalkrife 

Wechsel von im dicken Sandstein- ý I eclen .l wnmuWen O. vIrea. 

Finl, i rtuigv n von pfirsichblutrot an- 
? . is 

im ef" 
hänken mit kleinen 1ý'iýuauirclitrri und uitterndenSsudsteinen. Sund*rabin. 5 Rifie in 300 ni Schiefer. 
0.7 m mächtigen hellen Schiel'erii. Bodmifl}'sch. 

Schutt 130 1n 
Kontakt durch 

. Geri; ll und Vegetation. Geröll ver- 

Sundlauenenverwerf'ung. schüttet. 

Pectinitenschiefer mit Chanta pe1pjracra Allmühligerl, -bergangdei- bläulichgraueu 
1) es li. 

, 
VenLGS iualtilamella Sa ixi. , h'lyschschiel'er in die �falben Schie- 

Operculina etc. 18 m. fer", die Kaufmann an andern Orten 
Schutt 6m als Mergelfacies oder 1lelchaafacics 

. Sand. Schiefer. des Parision beschreibt. Falbe, grün- 
Reiner Nulnmulitenkalk mit Orb. papy- lichbraun auwittcrnde, weiche Schie- 

racea 1.5 ni. fer mit Gliminelgehalt. 

Sandiger Nummulitenkalk 1.2 M. 
Pesten, I)eiitaliirni, S'erpula, Nuni- 

- iu uli teil 
. lk d i k S iger an a ste n Grobkörniger, etwas 

mit Nummuliten 0.:; in. Rotbraunanwitternder Sandstein, in den 

Reiner Nummulitenkalk Orb. papyracea 
dicken Lagen ziemlich weicli, in den 
dünneu Lagen hart, durch weiche 1.22 m. bliiulich oder rostig anwitternde Sehie- 

5andiger Nummulitenkalk 1.2 m. 
Quarzsandstein 

(Noh(rant- 
fer (ý"etreniA. 

1 Ubergangssehichten 0.6 m. sandstein). Zuckerweisser-rötlicher Quarzsandstein 
Ilohgauts: wdstein (am Bühlb. o1i)' . 10 m 

Schiefrige, ggelbl. Quarzsandsteine 10 ui. 
llohgantsandstein der Waldegg. Bläulieligraue,, and. Mergelsehieler201i. 

Festere Bank aus gleichem Material 0., ni. 
Bläulichgr: iiie 3lrrgelschiefer 10 in. 

G1aukonitiseher Sandschiefer 1 in. 
Nummulitenkalk 1.5 m. 

Grober. sehr toniger, weicher, dunkler, 
oft kohliger, oft glaukonitischer Sand- Bergschutt. 
steinschiefer. 

'' Dislokation ?. 
Bläulichgr: uler, spütiger, sandiger Nnm- 

mulitenkalk mit . V. complanalii. c ., I ., Laiith., N. atöricifs Jol. cf Leyut. 
und grosse Orbitoirlen. 

Fehlen. Wangsehirhten. 
. " hrcwerkall.. 

tieewerkalk. 

Albien. 
0la rer Srhrattenknik. -- -----i Aptieu. 

A i pt eu. Aptien. 

l'uterer Sehrattenkallc. - -I Barrèinien. ýý j Barréniien. Barrèmieu. 
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Übersicht über das helvetische Eocän 
Nach Kaufmann, Mayer-Eymar, Douvillé, 

Stufe Ralligstöc)ke 
(Buddelbrunnen) 

Mähre 
(Sigriswilgrat) 

Niederhorn Wehri"Gemmenal P 

b 
a 
. 4 

U 
m 

Tertiäre Gesteine der Lei- 
w mernkliphe. Abgetragen. Quarzsandstein. 

Schiefer vom Unterbergli. Abgetragen. Weiche graue Mernelschie Blas lichgraue, hellrostgelb fer 30 m. Abgetragen. anwitternde, feinsandige 
Schiefer mit vereinzelten Lithothamnienkalk 2 m. Nummuliten 50 m . Dislokation. Mergelschiefer zirka 10 m. 

Lithothamnienkalk m. Numnt. Lithothamnienkalk 1 m. Lithothamnienkalk zirka 4 m. 
B h i i A oiýc er ata, ctyno- str 
cyclina patellaris-radians, Dunkelgraue Mergelbank mit 

hl h l P h 
Nummulitenkalk zirka 1 m. 

Iliscocylina etc. ca. 100 m. ec t er sc a tenen ecten. Zuckerstein > 10 m 
hi f i t i S S d F il . c e r ger an s e n. oss Hoh antsand t i t II h Ab etragen fundort. Os-0 o in. g e n, s gan o 

. . g schiefer und Nummuliten- m 

Lithothamnienkalk mit Sand- kalk in mehrfachem Wech 
steinlageu, mit Serpula, N sel. 
M1Lurchisonae - Heeri, N. 
striata, N. Boucheri 40 m. 

ä 
v 

Oberer Hohgautsaudstein 
é Oberer llohgantsaudstein. ObererHolhgautsaudstein60m, zirka 150 m. n 

Brackwasserschicht. Brackwasserschichten mit 
UntererlIohgautsandstein? m 

Kohle m. 1 1 Ceritlt ien- 
' elani en N M eritina Linz 

Braunkohlenflötz O., m. naea, Planorbis. Braunkoldenflütz 0.2 in. Brauukohlenflötz 0.1-0.2 m. 
Unterer Hohgantsandstein Unterer Hohgantsandstein Unterer Hohgantsandstein t; nterer Ilohgantsandstein 

. m. 25 m. zirka 3 m. .ý 
i, m. 

hiicl<e. Lücke. Lücke. Lücke. 
- 

Mittlere 
Kreide Lücke. Lücke. Lücke. Lücke. 

Untere Aptien. Lücke. Oberer Schrattenkalk. Oberer Schrattenkalk. 
Kreide - Unterer Schrattenkalk. Unterer Schrattenkalk. Unterer Sclrattenkalk. Unterer Schrattenkalk. 
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der Gebirge nördlich Interlaken. 

Arnold IIeim, Bo issae und eigenen Aufnahmen. 

Suggiturm 
Traubachgnertal Waldegg Harder (Augetmatthorndecke) 

Quetschzone am Kontakt der helveti- 
I I 

sehen Decke mit den Klippendecken 
50 m. 

Helle Mergelschiefer 30 m. 
Lithothamnienkalkbank 0. e-2 m. ? ? Klippenflysch mit exotischen Blöcken. 

Bräunlichgraue Schiefer 100 m. Durch die Klippendecken weggeschürft. 

Meterdicke Lithothamnienkalkbänke iu 
Schiefern 20 m Graue Stadschiefer. Durch dieKlip- 

. pendecken Stadschiefer 100 m. 
Graue, oft rot anwitternde Schiefer 30m. Graue, oit rot anwitternde Schiefer ? m. weggeschürft. 

H d elblich anwitternde raue llbl H e ellblau "raue gelblich anwittern , ,g aug e 
feinsandige Schiefer, spiessig zerfal- chiefer, spiess feinsandige Schiefer, spiessig zerfal- 
lend 30 m, lend ? m. 

Ostrea Nuiitìnulite t P ? 1-2 m dicke Lithothamnienkalkriffe 
Wechsel von 1m dicken Sandstein- n, . ec en, 

Einlagerungen von pfirsichblutrot an 
im Stadschiefer. 
5 Riffe in 200 m Schiefer bänken mit kleinen Nuunixaliteýn und witternden Sandsteinen. Sund raben. g . 
= Bodmiflysch, Oa m mächtigen hellen Schiefem. 

Kontakt durch 
Schutt 130 m. Geröll und Vegetation. Geröll ver- 
Sundlauenenverwerfung. I 

schüttet. 

Pectinitenschiefer mit Channa papyracea AllmähligerÜbergang derbläulichgrauen 
Desh., Venus inultitainella Sam., Flyschschiefer in die �falben Scliie 
Operculina etc. 18 m. fer", die Kaufmann an andern Orten 

als Mergelfacies oder Melehaafacies 
Schutt 6 m. Sand. Schiefer. grün= des Parisien beschreibt. Falbe 
Reiner Nummulitenkalk mit Orb, papy- 

, lichbraun anwitternde, weiche Schie 
racea 1.5 m. fer mit Glimmergehalt. 

di er Nummulitenkalk 1.2 m. San g 
Pecten, Dentalium, Serpula, Num- 

muliten. 
Grobkörniger, etwas kalkiger Sandstein in den Rotbraunanwitternder Sandstein 

mit Iummuliten O. m. , in den en ziemlich weich dicken La 
. " 

_ Reiner Nummulitenkalk Orb. papyracea , g 
dünnen Lagen hart, durch weiche 

1.9 m. bläulich oder rostiganwittemdeSchie- 
Nummulitenkalk lam. Sandiger 

Quarzsandstein 
(Hohgant- 

fer getrennt. 

Übergangsschichten O. s m. sandstein). Zuckerweisser-rötlicher Quarzsandstein 

Hoh antsandstein am Bühlbach). g( Schi 
m. 

efrige, ge1bL Quarzsandsteine 10 m. 
Hohgantsandstein der Waldegg. Bläulichgraue, sand. Mergelschiefer20m. 

Festere Bank aus gleichem Material 0.8 m. 
. Bläulichgraue Mergelschiefer 10 m. 

Glaukonitiseher Sandschiefer 1 m. 
Nummulitenkalk 1.5 m. 

Grobcr sehr toniger, weicher, dunkler, 
oft kohliger, oft glaukonitischer Sand- Bergschutt. 
steinschiefer. 

? Dislokation ?. 
Bläulichgrauer, spätiger, sandiger Num- 

mulitenkalk mit N. complanatus .ý 
Lanak., N. aturieas Jol. et Leym. 
und grosse Orbitoiden. 

Fehlen. Wangschichten. 
? Seewerkalk. ? Seewerkalk. 

Albien. 
A ti Oberer Schrattenkalk. Aptien. Aptien. p en. 

Unterer Selirattenkalk. Barrêmien. i 
Barrêmien. Barrêmien. 
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Eocän. 

1. Das Lutétien. 
a) Complanatusschichten. 

Diese einzig an der Waldegg anstehend beobachtete Nummulitenbildung lässt sich als Hän- 
gendes der Seewerkalkvorkommnisse von Küblibad und westlich Gelbbrunnen beobachten. Sie sind von 
so geringer Ausdehnung, dass sie auf der Karte nicht besonders angedeutet wurden, um die dor- 
tigen vielen Eintragungen nicht noch zu vermehren. Der Ort wird durch den Seewerkalk genügend 
bezeichnet. Besonderes Interesse erweckt der Übergang vom dichten Seewerkalk in das sandige 
Eocän. Der Untergrund wurde bei der Lutétientransgression - die oberste Kreide und das 

untere Eocän fehlen - aufbereitet. Der wellig-dünnbankige Seewerkalk löste sich in seinem Zu- 
sammenhang, so dass der Sand des Lutétienmeeres zwischen die Kalklagen eindringen konnte. 
Schon in Handstücken, die zu 3/4 noch aus Kreide bestehen, finden wir in zentimeterdicken Sand- 
schichten grosse Nummuliten. Nach oben nimmt der Anteil der Kreide ab, indem nach und nach 
nur noch geringe Gerölle von Seewerkalk eingeschlossen sind. Im gleichen Verhältnis nimmt der 
Sandstein zu. Er besitzt oft ein brecciöses Aussehen. Darüber folgen spätige, sandige Nummu- 
litenkalke von bläulichgrauer Farbe mit Quarzkörnern. Die Mächtigkeit beträgt zirka 10 m. 

Diese Schichten werden durch das massenhafte Auftreten von grossen Nummatliten wie 
Nummulites complanatus, Nummulites aturicus und grossen Orthophragminen charakterisiert. 
Durch diese Formen ist das lutétiene Alter bewiesen. Diese Fauna fehlt dem benachbarten 
Beatenberg vollständig, und am Harder verhindern Bergschutt und Vegetation die Beobachtung. 

b) Glaukonitschichten. 

Zirka 10 ni mächtig folgen über den Complanatusschichten glaukonitische, mergelige Sand- 
steine, in denen der Glaukonit nesterartig angereichert ist. Angeschlagen erscheinen sie bräun- 
lichdunkelgrau, angewittert grünlichbraun. Mit diesen weichen Sandsteinen wechseln glaukonitische, 
kieselige Kalke mit grossen Orbiloiden, dunkelgrau mit feinen Glimmerschüppchen. Die grünlich- 
gelbbraune Anwitterungsfarbe des Gesteins wird unterbrochen durch hellgraue Streifen der Orbi- 
toidenquerschnitte. Die Verwitterung erzeugt je nach dem Pyrit- und Glaukonitgehalt leuchtende 
gelbliche, rötliche (Carmin) oder grünliche Farben. Diese weichen Partien der Eocängruppe 
zeichnen sich durch ihren Fossilgehalt aus. Es fanden sich in der obern Hohlen und beim Kübli- 
bad (den einzigen Orten, wo diese Schicht beobachtet 

Sphenotrochus Häcke1 
Corbis Escb eri M. -E. 
Cardium Heeri M. -E. 

� rachitis Desh. 
Cardita granigera Zitt. 
Pecten Halleri M. - E. 

17 Kaufman ni M. - E. 
Thvmnnsir M-F. 

ný.................... ý. ý. ý.. 

� Gold fussi Desh. 
Panopma Bachmanni M. - E. 

Woodi 2 M. -E. 
Lucina helvetica M. -E. 

� immztitabilis M. -E. 
Lithodomus Gaasensis M. -E. 

wurde) die folgenden Petrefakten : 
Ostrea cubitus Desh. 
Pectunculus costatus Sow. 
Spondylus rarispinus L k. 
Arte; nis exoleta L. 
Chama sulcata I) esh. 
Ïllytilus pectinifor)nis Desh. 
Turrilella bartoniana M. -E. 

imbriatania ?La ni. 
Cancellaria 
Xenophora ? 
Dentalium 
Oxyrrhina 
Wirbel und Rippen eines Fisches 
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Vermutlich zum gleichen Horizont gehören die Fossilien des Berner Museums die von der 
Sundlauenen stammen : 

Lucina mautabilis La ni. Pecten Halleri M ay. -Eym. 
Ostrea flabellula Lam. Ranina z1larestina KSn. 

Die Fundstelle kenne ich nicht genau. 
Doch scheinen die Versteinerungen aus den glauko- 

nitischen Focänschichten westlich des Gelbbrunnens zu stammen. 

2. Der Hohgantsandstein (das Auversien). 
Um die Verschiedenheit der Ausbildung dieser Stufe, die ini ganzen Unternehmungsgebiet 

mächtig entwickelt ist, zu zeigen, lasse ich die Profile von der Mähre im Sigriswilgrat, vom Hoh- 
gant und vom Suggiturm folgen. Das erste verdanke ich der Güte des Herrn Arnold Heim in 
Zürich, dessen grosses Interesse an meiner Arbeit ich hiermit bestens verdanke. Es stammt aus 
den �Numniuliten- und l, 'ly�schbildungen der Schweizeralpen" (98) pag. 33. 

Profil der Mähre. Fig. 7. 

,, Es ist aufgenommen amu Westabsturz der Miihre 1958 ni, und in bezug auf die tiefen 
Schichten ergänzt nach den Aufschlüssen nördlich der Spitzen Fluh und besonders bei der Ilaupt- 
fundstelle der brackischen Schichten P. 1846 und 1807 von Siegfriedblatt 391 in 1: 50,000. Spe- 
zialprofil Fig. 7: 

10 o 50 100 
rrl. 

0. Zirka 60 in Unterer Schrattenkalk (Barrémien), rein zoogen, hellgrau, massig, lui obern 
Teil mit einzelnen Kieselknollen. - Scharfe, karrigrauhe Grenze gegen 

1.0.1-0.3 m Pseudo-Konylomerat.. Quarzsandstein mit eckigen und karrig angefressenen 
Sclirattenkalkstücl: en von Ilaselnussgrósse bis 2 dm Durchmesser, marin. - 

Übergang in 
2, zirka 25 in Qrtarzsandstetn (Iloligantsandstein), bankig, inwendig weissgrau, fast ausschliess- 

lich aus Quarzsand, von feinem Korn, aber auch mit Kiirnern bis 2 una Durcluuesser, 
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z. T. quarzitisch, fest, mit spärlichen Muscovitschüppchen und einzeln zerstreuten, schwarz- 
grünen; unregelmässigen Glaukonitkörnchen. In den untern 1. r, m mit einzelnen Schratten- 
kalkgeröllen. Anwitterung schwarzfleckig und mit Lecidea geographica bewachsen, marin. 
-- Scharfe Grenze gegen 

3.1 r, m �Stinkkalk" ; gelblichbraun angewittert, bankig, inwendig, schwarzbraun, vollkommen 
dicht, mit muscheligem Bruch, stark bituminös, mit einzeln zerstreuten glasigen Quarz- 
körnern; mit kleinen Molluskenschalen und fraglichen kleinen Orthophragmiìeen; Oberfläche 
voll Gastropoden, zum Teil mit weisser, brüchiger Schale, brackisch ?- Scharfe Grenze 
(ohne Transgression) gegen 

4 a. 0. s m grauer, bröckeliger Mergel, stinkend, mit Gastropoden. -- 
Übergang allmählich in 

b. 0.5-1 ni 1Iergelbank, etwas kalkiger, inwendig dicht, braungrau, gelblich bis bläulich 
angewittert. Schon wiederholt ausgebeutete Haupt-Petrefaktenbank enthält : 

Melania (Melanides) alpina May. -Eym., sehr hiiufig. 
Planorbis pseadammonius Sch 1. (Helic), nicht selten. 
Cyrena Vapincana d' Orb. (Cyclas), sehr häufig, meist mit weisser Schale. 

Brackisch mit stark fluviatilein Einfluss. - Übergang in 

e. 0.3-0.5 ni kohlig-bituminöse dunkle Mergel ; steril : lacuster oder brackisch. Über- 

gang in 
5 a. 2.5 in grüne und braune, bröckelige Mergel, braun angewittert, mit rostigen Bändern 

von verwittertem Fe S2, steril ; lacuster oder brackisch. - 
Übergang in 

b. 1 ni blaugraue, bröckelige Mergel, rostig gebändert, mit kleinen Gastropoden (illela)iia? ); 
lacuster oder brackisch? 

r. 0.4 m braune und grüne Mergel. - Scharfe Grenze gegen 
6.0.5-0.8 m Stinkkalk, genau wie 3, voll von Gastropoden, namentlich kleinen, aber schön 

erhaltenen Cerithiera und Neritina sp., auch kleinen Muscheln mit weisser, brüchiger Schale; 
feine Klüfte mit pechschwarz glänzender Kohle imprägniert, brackisch oder marin. - 
Scharfe Grenze gegen 

7.0.5 m Kohle, schwarz und braun, mergelig, bröckelig; lacuster? 
8.0.5-? 2. r, iii Lehm, zäh, plastisch, grünlich ; lacuster oder brackisch? 
9.0.5 In? Stinkkalk, wie 3 und 6, mit Mollusken. - Kontakt nicht aufgeschlossen gegen 

10. zirka 17 m Quarzsandstein, beginnend mit einer 1m dicken pseudoporphyrischen Bank 

mit runden Milchquarzgeröllchen bis 8 mm ; darüber fein und mittelkörnig, massig, inwendig 

weisslich oder rostig-porös; schwarzfleckig angewittert, mit Lecidea bewachsen; ganz gleiche 
Facies wie 2; marin. - 

Übergang in 
11. zirka 19 ni Quarzsandstein wie 10, wieder mit einer 1 in Bank mit Milchquarzgeröllen 

bis 1 cm beginnend und ebenso aufhörend. Zuoberst auch einzelne Litliothamnie#i- und 
Schalenbruchstücke ; marin. - 

Übergang in 

12.3. s m plattiger, sehr feinkörniger kalkiger Sandstein (begrastes Band), mit häufigen, sehr 
kleinen Nummulinen, worunter eine mit äusserst zarter Spirallamelle, vermutlich: 

Nummulina Boucheri var. tenuispira de la Harpe. 
Nemmulina Boucheri var. incrassata de la Harpe, vereinzelt. 
Milioliden 
Serpula cf. Pilatana May., massenhaft, von denen des Barrêniien am Pilatus kaum zu 

unterscheiden; marin. - 
Übergang in 

13.6 m feinkörniger, massiger Quarzsandstein, weisslich, mit Lecidea bewachsen; oberer Teil 

etwas kalkig und mit kleinen Nummulinen, Orthophragminen und den Serpeln (wie in 12); 
marin. 

14.11 in grober Quarzsandstein mit kalkigen Lagen und Knaueru, worin z. T. massenhaft 
Ortliophragìniuen; marin. - 

Übergang in 
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15.1. s ni feinsandige Lithothariinie, nbrreccie mit massenhaft sehr kleinen 1Vu n ulinen, worunter 
häufig Nundrºrulina íllrtrcl, i4ou. i-I-Ieeri var. ininor; ºnarin. -- l Iºergaiig in 

16.11 ni Litliothanlnienkalk hellbrüunlichgrau, dicht, nut grossen I, ithothaiiinienkiiollen, zer- 
streute glasige (, )uarzkürner und Sandsteinlagen einschliessend. deutlich geschichtet; auf 
polierten Fluchen und zerstreut kleine Orthophra ìninen erkennbar, sowie: 

Nrrmºnuffl, a Bouclueri do la II arpe, zienilicli häufig mit ausgesprochenem weissenº 
Zentralpfeiler. - 

Obergang in 
17.7 ni Lithothaimlien-Ititlkall: �Ralliginarnior"), rein, Hellgrau massig, an der obern Grenze 

aber knorrig schichtig; marin. - 
L'bergang in 

18.7 ni massiger Lithothaninienkalk, stark quarzsandig, irait kleinen schwarzen Orthophragºninen; 
inarin. I "tiergang in 

. mit einzelnen Ortllophrag- 19.12 ni (, )uarzsandstein Ilohgantsandstein), feinkörnig, kalkhaltigr, 
1 

ininen und kleinen Nunanmulinen.; marin. - Scharfe Grenze gegen 
20.9 in dünnbankiger Lithothaninienkalk, in knorrigen Bänken von U. r, bis 2 dm mit scliiefrigen 

Zwischenlagen; weissgrau, dicht, fast ausschliesslich aus Lithotharnnien bestellend. ºuit 
massenhaft Orthoph. ra fpnítien, weniger kleinen Nu1nmulirr. erý.; bildet den Gipfel 1958 der Mähre. 

(lrthophrai/mime Fratti Mieh. ! 
Nmmnat1ïi, a ? on-cheri de In Il arpe, marin. - l'hergang in 

21. Lithotllanulienkalk. weissgrau, regelmüssig geschichtet, bis zimº Gipfel des Rothorn 2053m 
hinauf wohl noch Tiber 100 ni. - Anormaler Kontakt durch Ri ueli gegen 

22.50 -}- X in Mergelschiefer = 5tadschiefer; die bekannten, durch Kauf nia nn trefflich 
heschriolºenen Mergel und \lergelschiefer vom Unter-Bergli. " 

H, orSinprofil . wn Holigant. 

Dieses Profil wurde aufgenommen von 

derKarrhohle (ül)erÄllgau) auf (lie Steinige Matt. 
1. Zuckerstein. weisser Quarzsandstein. 

auf der Steinigen Matt ein Block- 

meer bildend. 

2. Briitinlicher Sandstein (l lohgantsand- 
steºn ). 

3. Schiefriger Sandstein (llohgant- 

schiefel). 
4. I3rüunlichschwarzer Sandstein. 
5. Ilohgantschiefer, dunkel. 
6. Schiefriger Sandstein. 
7. Hohgantschiefer, an andern Orten 

: Vumnilitenkalkbýýnke einschliessend. 
8. Aptien, dünnl, ankig. Orbitulinu leicti. - 

9. 
c, alaris. 
Aptien init Orbibclina lentierclaris, 

mergeligkalkig. 
1 0. liarrénºicnschrattenl: alk, uºassitg. 

8. 

1-7 Iiolug: uitsanQeteiu. 
s-9 Aptieu l gchratlenkulk. 

ýu 13; u rýuýiý"u I 

Eociiuprofil : tiºn Westabhang des Suggiturni,. 

1. liliiuliclºgraue, aussen gellºliche, Stadschiefer, wenn kompakt, lüindehen Iºildend. Pri7llºonien. 

2. ll'aIhe, ý; riinliclºhr, ºun , lnwitternde. weiche, sandige Schiefer; stets Glimmer 
1 T1óonffrfl. S, l'ecte7e, . Seý1ýiýla, Derrtalitcryn. Oberes Auversien. 

Beitriige zur !, k--Aug. Karte der Schts"ciz, u. F. Licfr. XXIX. 

Eoe tiiprotil ani 1ºiuteru Rohgaul. 

fiilirviºcl ; iiiit 

5 
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ýý, ý, 
c\ýý\ 

\Q 

3. Bänke von rotbraun anwitterndeni Sandstein, der in den dickere 
Bänken ziemlich weich, in den donnern Lagen hart und kieselig 
ist und von weichen, bläulichen und rostig anwitternden Schiefern 
unterbrochen wird. 

I)ie Fortsetzung dieses Profils wird durch Schutt und Vege- 
tation bedeckt. 

Profil am Südabhang des Suggiturms. 

An dieser Stelle gelingt es die Schichtserie voni Sandstein 
(Fig. 29,7) bis auf die Kreide hinab zu verfolgen. 

1. Zuckerweisser bis rötlicher Quarzsandstein. Zirka 10 in. 
2. Schiefrige Sandsteine, rötlich oder gelblich angewittert. 10 ni. 
3. Bläulichgraue Mergelkalkbank. 0.8 w. 
4. Flyschartige Mergelschiefer mit zahlreichen Pyritknauern. Etwas 

iý°ý \; sandig, bläulichgrau, Glimmerschüppchen, 

Fi;;. 9. Eocünprolil am West- 
abhang des Saggitnrms. 

anwitternd. 10 ni. 
5. Glaukonitische Sandschiefer. 1 ni. 
6. Nummulitenkalkbslnk. 1.:, m. 

rötlich oder gelblich 

-- Wangschichten. Wechsel von he und da schiefrigen Beinken 
von 5-30 ein Dicke. 

Wie aus der Ühersichtstahelle und diesen Profilen ersichtlich ist, besteht das Auversien nicht 
aus einer Folge von Horizonten, die sich über das ganze Gebiet verfolgen lassen. Wir können 
mit Kaufmann, I) ouviI1é, Heim und Boussac einen Facieswechsel beobachten. Leider 
gelingt es fast nirgends, die verschieden ausgebildeten Schichten zeitlich richtig zu parallelisieren, 
da Leitfossilien fehlen. Von den fossilreichsten Profilen am Sigriswilgrat und Niederhorn schreibt 
sogar der ''ertiärkenner Boussac (108,183) : �Rien ne nous permet de dater directement avec 
précision aucun des ternes de cette série; la forme des couches saumâtres est très incomplétement 
connue, et les petites Nummulites variées que ; j'ai trouvées dans le grès qui les surmontent. ainsi 
que celles signalées par M. Il ei ºn , n'ont aucune valeur stratigraphique. " Wie dieser Geolog darstellt, 
wird das Auversien vont Alpenrand gegen den Brienzergrat hin immer schiefriger. Der Wechsel 
der Facies hat sich zwar noch nicht im Harder, wie sein theoretisches Profil (108, p1. VI angiebt, 
vollzogen, sondern erst in den zur Augstmatthorndecke gehörenden eocänen Schichten ant Suggi- 
turºn. Ln weitern muss ich mich fin U egensatz zu Ka uf in aun und Boussac mit Arnold 11 eim 
einverstanden erklären, wenn er (98,37) den Litliothainnienkalk des Sigriswilgrates nicht zum 1+'lysch, 
sondern zu den Pilatusschichten (Gruppe des Hohgantsandsteins) zählt. Dass dies so ist, bisst sich 
auf dem Sigriswilgrat selbst beobachten. Am Rothorn besitzt das Auversien inklusive 100 nº Litho- 
thamnienkalk eine Mächtigkeit von zirka 150 m. 1 km nördlich zeigt das Mittaghorn (P. 2019) 
160 m Hohgantsandstein, in dent etwa drei unzusammenhängende Lithothamnienkalkbänke ein- 
gelagert sind. Der Übergang von der phytogenen zur sandigen Facies wird im Kar des Vordern 
Schaflügers unterbrochen. Mit dem senkrechten Felsabsturz des Rothorns erreicht der Kalk sein 
Ende. Wenn wir sonst im Gebiet noch oft Lithothamnienbänke antreffen, so sind es nur verein- 
zelte Vorkommen, die in das 'obere Auversien oder (las untere Priabonien eingeschaltet sind. Eine 

solche massige Entwicklung wie am vordern Sigriswilgrat ist ein vereinzeltes Vorkommen. Man 
begeht einen Fehler, wenn man über dein Auversien des 2 km entfernten Niederhorns sich noch 
zirka 100 m Lithothamnienkalk vorstellt. I)ie folgende Tabelle ºuag auch für diese Ansicht sprechen. 

Rothorn. 1Iittaghorn. IIohgant. Schiöpfenfluh. Gemmenalphorn. Niederhorn. 

Flysch 
...... ---- Flysch von Wehri 

Lithothaninienkalk . 
100 ui 3 Bänke à1 in -- - einzelne Bänke 1 nn 

Gesamtes Auversien 157 ni 160 ni 170 ni 150111 146 m 150 in 
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Die in der Karte eingetragenen Pectinitenschiefer sind als Iºetrogral)hische Ausbildung, nicht 
als Alter, aufzufassen. Sie wurden nur an den Stellen kartiert, Wo sie durch ihre Fauna (Nieder- 
horn º oder ihre \Iächtigkcit (Sttndgrabett, Ilarder) Bedeutung haben. Dass iii einem derartigen 
V'irrwar von Sandsteinen, Nummuliten- und Lithothamnienkalken, Schiefern und Brackwasserschichten 
das Eintragen in eine Karte 1: 50,000 Schwierigkeiten bereitet, ist leicht einzusehen. 

Bevor wir zur Besprechung der einzelnen Ilorizonte übergehen. müssen wit- noch einen Blick 

auf die Auflagerung der tertiären Schichten auf die liegende Kreide werfen. Die l hersichts- 
tabelle lasst erkennen, dass nicht nur verschiedene eocäne Niveaux den Kontakt bilden, sondern 
auch die Kreide auf verscliiedenaltrige Ablagerungen hinab denudiert wurde. Auf alle Fülle bestellt 

eine 'I'rartsgressionslücke. 
Entweder befindet sich ani Kontakt ein Pseudokonglomerat oder aber eine messerscharfe 

Trennung der Kalke und Sandsteine. I)ie Ausbildung des Lutétien-Seewerkalkkonglmuerats wurde 
oben pa:;. 30 erwähnt. Bei BeatenIerg, ari der I)raht. seillºahn, und an einigen Punkten des See- 
feldes beobachtet man die scharfe Trennung der Sclticltten, während atif dem Sigriswilgrat und 
an andern Orten (les hintern GKilggisgrates und Seefeldes die Sande noch kleine bis grosse Schratten- 
ka]kschollen umgeben. Der Schrattenkall: untergrund macht oft den Eindruck, als ob er verkarstet 
wäre. Von Bohnerzbildung fand ich keine Spur. 

a) Der untere Hohgantsandstein (K au fin an n) 
kann einzig da ahgetreºnit werden. wo die rraekwasserschichten auftreten, also am Sigriswilgrat 

und auf der (xeniìnenalp. I)ie Beschreibung ist aºus dem Eocänprofil der Mähre (pag. 31) ersichtlich. 

b) Die Braunkohlenfiötze 

treten uur ani südwestalºhang der Ralligstücke, auf Niederhorn und auf der (ýetuuteuallº zutage. 
Sie lagern Hì eine. nt dunkele, kohlinen Iíohgatitsandstein. dessen Niveau nach dºýn Beobachtungen 

an den Italligstucken (Baddelbrunnengrabenl sich nur wenige Meter unter den Brackwasserschichten 
befindet. Aus deni Kolilenstollen auf der (euuuenallº stainntt eine Cyrena suborbicularis 1) esh., 
und in den Probestollen hei Merligen (ßaddelbrunuen) fand man S'urcinea brecispira I) es lt., 
Linimaea caudata Edw., L. l'usi. ormis Sow. und Plaýiorbis goìeiobasis sa n (11). var. rottila. Diese 
Petrefakten werden itu Bernerniuseuut aufhewalu-t. 

c) Die Brackwasserschichten 

bilden die längst hekanute Berglikehle. Ausserdem beiºbýichtete ich sie im Fociin nördlich des 
Burst inº hintern Sigriswilgrat. Bezüglich der Beschreibung verweise ich wieder auf das Miilireprofil. 
ý[aýer-Equiar gibt folgendes Petrefakteuverzeichnis von der Berglikehle (43, '225.3, : 

Pecten Thanensis May. -Ey ni. 
Conyer"ia avicalifornris M ay. - ì+: y ui. 

(Dreissenia) 

Cyrena Itioayi Orb. (Cyclas) 

vapincana Orb. (Cyclas) 
Cytherea Vilanovai Dcsh. 
1Výlelania alpina Ma v. - E, y ni. 
Melanopsis carinata Sow. 

Castrensis ?Non1. 

rapif'orrnis? Sa n(1 h. 
Paladina Nori. gentiensis Desh. 
Linznaeus acirrninatas 13ro nIgn. 

� 
fasi forinis So w. 

Ein Planorbis yoniobasis Sandi). ist 

Iaºrarlaeus loaYiscatus Br ongn. 

� Iºyraºraidalis Brard. 
I'lannrLis psettdarnmoniºcs Sc li 1. (Heli. r) 
Helix Rititimeyeri May. -Ey in. 
Nerita (Neritina) aperta? Sow. 

F'isclºeri Brunner 
-1 1 Cerithium calcaratarra Bro ngn. 

(Potaºnide, ý) cri. statuna Lam. 
I � Diaboli? Brongn. 

deherditar7i 1) esh. 
ý; 

11 

liyatrum Brunnei 

tiara Lam. 

ausserdem in Bern. 
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d) Der obere Hohgantsandstein 

bildet die Hanptnnasse des Auversien. Em besteht aus einem massigen, hankigen oder schiefrigen 
Quarzsandstein, der durch einen veränderlichen, oft fehlenden kalkigtonigen Zement härter oder 
weicher wird. I)ie Farbe wechselt von dunkelgrau oder braungelb bis zuckerweiss, je nach dem 
Gehalt an phytogenen und eisenhaltigen Bestandteilen. Inn allgemeinen ist die Verwitterungsfarbe 
bedeutend dunkler als der Bruch. I)och kommt auch das Umgekehrte vor. Wo sich die Hohgant- 
schichten flach oder wenig geneigt lagern, wirken sie als undurchlässige Schicht und tragen Tümpel 
(Seelein auf Seefeld, �Flösch" auf der Flöschalp), die oft verlanden und anmoorige, saure Humus- 
hö(len verursachen. I)ementsprechend besteht die Pflanzengruppe vorwiegend aus Vaccinien, 
Rhododendren und Ericaceen. Die Iluuºussüuren wirken auf den Untergrund bleichend und den 
Zement lösend ein (68,109), so dass aus der dunkeln, amnoorigen Erde weissgebleichte Sandsteine 
herausragen und zuckerweisse Sande zusanuuengeschwennmt in den ausgelaugten Löchern liegen. 
Kohlensäure und auch Ilumussäuren verbinden sich also zur chemischen Auflösung dieses Gesteins 
und erzeugen häufig schrattenülunliche Löcher und Blockmeere (Geninienalp, Burgfeld, Trogen. 
Steinige Matt). 

Seinen Nahmen verdankt er der grossen Entwicklung im Ilohgantgehiet. 
Nahe seiner obern Grenze, die oft durch das Auftreten von Lithothamnienhiinken angekündigt 

wird, befinden sich zwei bedeutende Fossilfuni(lorte. 1)er eine bildet die Gipfel des Nieder- und 
Flöscllorns im Güggisgrat, der andere ist über (lein Leinbach anu Südhang des Ilohgants (am 
Steinig Gütsch der Karte oder der Brünnlisfluli der Sennen). Die genaue Einreihung der ersten 
Fundstelle ersieht man aus der Übersichtstabelle. Leider wurden die zahllosen Fundstücke, die 
sieh von diesen Orten in den Schweizermuseen befinden, seit Mayer-Eymar nicht mehr revidiert, 
welche Arbeit durch die meist fehlende Schalenskulptur ausserordentlich erschwert, oft verunmöglicht 
wird und nur von einem speziellen 'I'ertiürkenner ausgeführt werden kann. 

Ich verweise auf das Fossilienverzeichnis Mayer -Eymars mit 275 Spezies ohne es hier 
zu wiederholen (43,298 etc. ). 

Die Fundstelle Leimbach lieferte dem Berner Museum folgende Fossilien: 
Chama dedrita Zitt. Pectunculus dispar Defr. 
Cytherea Luzernensis Ma }'. Xenop/tora patellata L k. 
Lucina indigena May. Cassidaria nodosa Soland. 
Modiola Nysti Nautilus Sowerbyanus ? Orb. 
Monodonta Parisiensis Desh. » umbilicaris So w. 
Isocardia planidorsata zitt. 

iJberdies erwàhnt Mayer-Eymar (43, : 321): 
Nz. cmmulina (Operculina) ammonea 

Leym. 
Ceratocyathus cornutus Ha ime 
Trochocyath us alpinus Mieli. 

obesus ? Mieli. 
Spondylus bifrons Münst. 

Miinsteri Gü in b. 

radula Lam. 
PectuiGc26l21S depressus I) esh. 
TrigonocAia granalata La ni. 
Nucula lunulata Uyst. 
Verticordia Bellardii May. -Eym. 
Cardita Aizyensis? Desh. 

angusticostata 1) esh. 
decussata La in. 

� divergens Desh. 

Ca7"dita eleyans ? La ni. 

� pusilla Desh. 
sulcata Soland. 

Crassatella puella M ay. -Eym. 
n 

Chanta 

ý 

ý 

salcata Soland. 
calcarata La ni. 
sulcata Desh. 
turgidula Lam. 

Cardiuin discors L am. 
n grattcna Defr. 

comý. i_cf. ri. nf. v. rn. il nch » . ý.,...,...,.. ..... ý. ý. ý..., .ý... ý. i. 

Cyrena deperdita Defr. 
Lucernensis May. -Ey ni. 

Cytherea kviqata Lam. 
multilamella Lam. 

n turgidula May. -Eym. 
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. lrfenais africana Gr ra }_ 

� exoleta L. (Venusq 
Ven. us ºnultilanaella Lani. 
Corbaala gallica L ani. 
Dentaliaaºn acutacrn II éher t 

n 
.ý 

n 

Jr"ttntle 1) s h. 

strttttztna ?S �I ;> rn d. 
sttbstr"ictt? wtI1 e ti Ii. 

Diastoma rostellata Ln in. 
Torua. tPlla xinzulata So1, l» d. 
Delphinicla heluetica 11I ay. - Ey ni. 

lima ? La »i. 
11lonodonta Dicrali \I a. y. - h; viii. 

Trocltos Beruensis ? \I a v. -E y ni. 
Xertop/rora nJr/lzctiýzarr. ý La in- 

confusa? 1) esh. 
NatLCa. Studeri Q ne nsI. 
Fusas ßeJr"iclri UeII. 

l'learotorrra filosaI,; tnn. 

ventricosa ? 1, a ni. 
Co nus h (, lveticus JI a. v. - H; y iì º. 

� turricr+lat, as ? 1) es lº. 
Ter"elielluna fùsif ór"ºne Ln ui. 
Ficula -corrrlita 11 r o° n. 
Rotrrlaria Njst, i ? Ga lvot. 
Harp otor"rirri+s tnoictulatns I>c. suº. 

Das Gestein hiilt taie Mitte zwischen Kalk- lind Sandstein, ist dankelhr; iunlichrýut and enthalt 
Glaukonitkürner, die nach Ka tt f tn anns Angabe (43,322) zum 'f'eil (ºlobi,, jeri, u'n und anders` 
Foraminiferen füllen. 

e) Der Lithothamnienkalk 

vertritt, wie wir oben geselºen 11a1ºe1º, stellenweise den 11ohgantsandstein als photogene Facies. 
Zu dieser Ansiclºt kaau lI aver-h; vmar auf Grund seiner Untersuchung der Fossilien, die aus 
denº Lithothamnienkalk (,, ltaIligiuarinor") des Railiglºolzbergstu"zes, der sich an der Spitzen FIuh 
droben löste, stammten. Leider pflichtet ilºm Kauf ni ann nicht direkt bei, sondern spricht von 
cinenº ºnitteleociinen Beginn der Lithothamnienbildung. die sich bis ins Obereociin hinein erstrecke. 

Petrographisch kann stellenweise das Gestein niclit von Scluratteººkalk unterschieden werden. 
Wir erkennen den weisslichen, sehr kompakten Kalk erst an den Lithothamnnien, die oft die 
Hauptmasse des Gesteins bilden, und den zahlreichen Fora niniferem. 

I)a die Blöcke des ialligholzes nur nach petrographischen Gesichtspunkten in verschiedene 
Niveaux eingeordnet werden können und diese Art der Zusammenstellung besonders bei heraus- 

präparierten Fossilien seine Schwierigkeiten hat, so verzichte ich auf die Aufführung sowohl der 
Petrefakten des Berner Museums als auch derjenigen der \laý er-h: vuºarschen Verzeichnisse. Da- 

gegen notierte Arno1dHei ni (Fig. 7) genau die Fundorte der von ihm angegebenen Versteine- 

rungen. 
Wie schon oben gesagt wurde. erreicht der auversiene Lithothauuuienkalk seine Hauptver- 

breitung am vordern Sigriswilgrat. Die andern Vorl: omuuiisse sind hei weitem geringer und oft 
mit bräunlichem, ebenfalls Sehratten bildendem Nummulitenkalk verknüpft (Oberberg und Lauben- 
grat). Ani Laubengº rat tritt dies Gestein kaum 30 m über der untern Holºgantsandsteingrenze auf. 

In den Schichten der Augstmatthorndecke, die ich dem Auversien zuziilºle. fehlt jede Spur 
von Lithothamnienkalk. Dieses Auversien scheint der Melchaafacies der Pilatussclºichten von 
Kaufmann (43.541) zu entsprechen. 

3. Der Flyseh (Priabonien). 
a) Unterster Flysch - Bodmiflysch. 

Ka ti f nt ann bespricht in der stratigrapliisclien Zusammenfassung seiner Untersuchung der 
Einnºen- und Schlierengegenden den untern Flysch (die Itigischichten) in 3 Gruppen (siehe pag. 3t ). 
I)ie Altersbestimmung, sowie die Gruppierung der Iý lysýhsediuºente nach ihrer petrographischen 
Beschaffenheit, fasse iclº wesentlich verschieden von Kauf in ann auf: 

1. Die Silvanschichten (Schlierensandstein = oberer Flysch) gehören. soweit sie an der 
Bohlegg auftreten, nicht dein helvetischen, sondern dem erotischen Tertiýir an. 
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Dio I, eimernscltichten, ºlie nach Kattfinann und I)ouvillé ein stratigraphisches Niveau des 
Flysch relºrüsetttieren, wurden als Kilippemuesozoikum erkannt. 

3. Die Vorkommnisse von Polygenen Breccien und Konglomeraten, Ik>auchwa. cke, Gips, bunten 
'I'onen, Granitlºreccien, exotischen Graniten etc. sind Einschlüsse inº hlippen1Ivsc1º. 

4. Den Litliothºººººnienkalken ( �Kalligºnarºnor") des Sigriswilgrates niiissen wir nach vorher- 
gehenden Ausführungen (pag. 34 und 37) auversienes Alter zuweisen. 

I)ie niihere Besprechung der 3 ersten Behauptungen bleibt der folgenden Untersuchung 

(ler Klippengesteine vorbehalten. 
Nach all diesen ilnderunl; eii Iºleibern i1u Interlaknergebiet für den Flysch noch 2 Stufen übr 

1). Die Globigerinensclºiefer (Stallschiefer und ii, hnliche Mergelschiefer). 
(t. I)er nodiniflvsch. 

Für die untere Stufe ist ein Name notwendig, da sie weit verbreitet auftritt, vom ,, 
l allig- 

1uar1uor" al)g(, trennt wird und zielººIich verschiedene Ausbildungen des untern Flysehs, die oft 
nicht nlit der niitigen Genauigkeit parallelisiert werden 1 ilºIlen, wufasst. Iclº nenne diese Schichten 
nodmiflvs(11,11111 sie nicht unit (lenì Bodnºilias der subalpinen Zone zu verwechseln. I)en Abschluss 
der I; odºnialp bildet ein Flyscligrat, der sich vont Augstulattllorn nach Westen hinzieht. Diese 
stelle ist 1111 ganzen Untersuclnungsgebiet die einzige, welche die fraglichen Schichten normal, 
zwischen Stallschiefer und Auversien eingerahmt, entblösst. Petrographisch lässt sich der Bodnti- 
flysell charakterisieren wie folgt: 

Stadähnliclle. mehr oder weniger sandige, graue Schiefer (Unterbergli-Wehri) mit Einlage- 
rungen von Lithothamnienbiianken (Boduti, ''rauba, clº, Bäreney. Sundlauenen), seltener Sandsteinen 
(S1lnd1aueuelº, Traubach) oder Numunllitenl: alk (Sundlauenen). 

I)a die Abgrenzung des nodmiflyschs gegen die Globigerinenschiefer meist eine recht will- 
kürliche geworden wäre, habe ich sie auf der Karte unterlassen.. 

Palaeontologisches. Der Bodnliflvsch enthält die tertiären, breeciösen Schichten, welche au die 
Körnchenschichten des Valangien erinnern. Ich fand im untern Sundgraben Pecten, grosse Austern 

und _Vam»tulzten. 

b) Die Globigerinenschiefer 

folgen als jüngstes Glied der helvetischen Überfaltungsdecke über denn Bodmitlysch. Sie bilden 
die Hauptmasse des helvetischen Flysches der Habkernzone und veranlassen gemeinsam mit 
dem Klilºl)entlysch die meist nassen Weiden zwischen Hohgant und Brienzergrat. Ne Globigerinen- 
schiefer sind entweder hellgraue, dünnbl; ittrige, feine Mergelschiefer (Stadschiefer) oder den Cou- 
clies rouges-Schiefern gleichende, doch etwas sandigere graue oder grünliche, globigerinenreiche r, r 
Mergelschiefer. Die letztere Ausbildung war schuld. dass sich Kaufmann trotz seiner Belemniten- 
fºtde ant der Leitnerv nicht entschliessen konnte, den scheinbar durch t'bergünge mit den Glo- 
higerinenschichten verbundenen Leimernschiefern kretazisches Alter zukommen zu lassen. Aus den 
Glohigerinenschichten sind mir ausser den Kleinforanºiniferen keine Fossilien bekannt. 

4. Der Taveyannazsandstein. 
Petrographisches. In vorzüglichster Weise beschreibt Pütiineyer (7,15-17) diese der Nieder- 

hormlecke f renulen Gesteine: 

�In einer sandigen oder erdigen Grundmasse von hel]brüunlichgrüner bis dunkellauchgrüner 
Farbe sind in grosser Menge eingeknetet kleine, meist kristallinische Stückchen von weissem und 
grauem Quarz. von weissem Feldspat, meist nesterweise vereinigt, so dass die dunkle graue oder 
g üne Masse sich netzartig, in verwaschenen Flecken über den Stein verbreitet; daneben finden 
sich Stückchen und Nadeln einer dunkelgrünen, hornblendeartigen Substanz, die wohl der ganzen 
Grundmasse auch ihre Farbe gegeben hat; spärlich zeigen sich weisse Glimmerblättchen. Der 
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Bruch ist körnig. An der Aussentluiche sind 
die kleinen eckigen Stücke, in welche der 

ganze Fels zerffillt, wie verbacken; die Farbe 
ist verwischt, braune und rote Flecken gehen 
ineinander über. In Sauren verliert der 
Stein unter starkeni 
Farbe, aber nur an 

Brauseei bald seine 
der Ohertüiche. Bei 

Uberhandnal«ne der Grundmasse erhiilt der 
Stein eine dunkellauch rüne Farbe und eine 
mehr körnige Struktur, indem neben den 
häufigen Quarzkriställchen auch dunkelgrüne 
Körner aus der Masse. heraustreten ; (lie 
Glimmerpünktchen felileii auch hier nicht. 
Immer aber sind die Begrenzungsflächen 
der Trümmer verwaschen und verbergen 
die innere Beschaffenheit derselben. Mitten 

Fi; 1(1. 
'Pave}'alllla/salld-, teill : uu Kirchweg lierligeu-Sigriswil. 

1. Snnda in. 
. ý. Saud., tvül uiit U(. 1-6I1r11 Ilin I cui I)urcluuv�or. 

Scliiefrhrer foiukilrnigcr Sandstviu. 
t. Teilweise uiech. uiiscli reduricrtt JI rnollr, iuder. 

in diesele sehr chaxakteristischen Sandstein treten feine, homogene, sehr quarzreiche Sandsteine 

auf, iììit cl'dlgspllttrlgelll Brucll, durchaus ohne erkennbare Iiül'll(, l', dllnke11, meb-i'ill1, als ob 

Illll' (Ii(' grill)ei'iì 
Ki)i'lier der' vorigen V'arletiiten \veggehIle1)eIl will-('li: (lie Ab1os1111gen ellthaltell 

viel Glimmer und sind mit seltenen k(ºliligen l1Iºcrrest('n bedeckt. Nocle elerkwür(liger sind alli- 
liche scliiefrlge San(lstellle nit vvelllgell, aber glatten, gllllllllelglanzeiulell, wie gesc11111olze11en, 
(turi kelsaftgr'ünen Trelnlnngsfüichen, hart. klingend. reit feineul, sandigere Brucli : allui: ihlich aber 

t sich ein deutlicher, bläulicligrauer, verschwindet die greine Garbe, und als Schichtenkern zeigt, ? 13 
quarziger Kalk, schiefrig, ganz iilinlieli (lenljenigen, der das Liegende des Taviglianazsandste. ines 
bildet. Dieser Falk- und Sandsteiii chiefer bildet nur kleine I'; inlagerungen, denn gleich Baueben 
folgen wieder dunkelgrüne und braungrüne Sandsteine, wie früher, ali den Klufttliic. lien gestreift 
durch eine weissgefleckte, dünne quarzige Kruste. In grosser Zahl trifft man hier die seit langer 
Zeit bekannten, oft sehr zierlich in sterufürulige Gruppen gestellten, weissen, seidenglanzenden 
Kristalle von Launlonit. Die Sandsteine auf welchen Launloniten vorkommen, sind meist die dunkel- 

saftgrünen, mit fast fehlendem Glimmer und mit dicken, verschiedenfarbigen Schieliten von ab- 
sChlagbaren, fast glasartigen Krusten. Nebee Bell Lamnoniten finden sieh ferner hie und da auf 
den in allen nichtengen verlaufenden Scleichtfl: iclielr schöne Dendriten. Weiter folgen immer noch 
die gewöhnlichen, gefleckten Sandsteine von verschiedener Farbe und Kord, vorn niolaseartigen 
Aussehen bis fast zunl Konglomerat nuit grossen runden Köi nein von weissen) Quarz und schwarzem 
Kalk (I''ig. 10). Das relative Vorllerrscllen dieses oder jedes Bestandteils erzeugt auf diese N1"eise 

oft di(' lieerkwlil'dlgstell (_'estelne; ein einfürllllger, grauer. quarz1'elchel' Sandstein wird in den inannig- 
faltigsten hichtungen von dicken, bald grosse Nester bildenden, bald wieder ganz verscliwindenden 
Adern kristallinischen Quarzes und Kalkspats durchsetzt, der mit den zierliclisten Dendriten be- 
deckt ist. Diese Adern werden wieder aufs sonderbarste, gekreuzt oder begleitet von der 
haften, grünen serpeutinartigen Alasse, welche bald in einzelnen Körnern auftritt, häufiger als 
Gangmasse alle Spalten ausfüllt und auch die Kalkspat- und Quarznester umhüllt, und neanche 
Schichten einem vulkanischen 'L'uft ähnlich macht. in welchem keine Spur von l''Iichenstrulaur 
beleeº]: bar ist. wahrend unmittelbar daneben in der normalen Dichtweg sehr regcLuüssig dünne, 
homogene, lifiirbende Mel'gelschiefer streichen, Welche siele in nichts von denjenigen unterscheiden, 
welche sich im (runde unserer heutigen Bache und Seen finden. Der Glimmer verschwindet nie 
ganz und ebensowenig (lie hristiillchen von weisseni Geldspat. Mittee in solellen Lagern erscheint 
der Sandstein oft plötzlich feiner und molaseartig, hellbraun nuit schwachen grünlichen Flecken 

oder gleiclifiirmig grüll mit reichlieliem Glimmer nebst häufigen, zerstreuten kleinen Splittern. 

welche durchaus das Ansehen von Braunkohle haben. In einzelnen Lagern liegen sogar deutliche 
Braunkohle und reichliche, sehr kenntlich erhaltene Ptianzenüberreste neben den grünen Flecken 

und selbst neben den glänzenden Klufttächen weit schüncn Launioniten. hunier sind die genannten 
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merkwürdigen Varietäten mit Pflanzenüberresten eingeschlossen zwischen unverkennbarem, charak- 
teristischernº 'l'ýý, vigli. ýnazsaudstein, dessen Korn aber gegen das nördliche Ende des Profils (Dallen- 
fluh, Fig. 3) immer gröber wird, bis endlich die äussersten Schichten einen sehr grobkör- 
nigen, hellbläulichgrünen, geflecktem Sandstein enthalten, mit runden und eckigen kristallinischen 
Körnern von weissem und grauem Quarz, weissem Feldspat und der dunkelgrünen Substanz des 
Ralligsandsteins. die wohl auch die grüne Farbe des 'I'aviglianazsandsteins bedingt haben mag. " 

Ich führe diese eingehende und von schärfster Beobachtung zeugende Beschreibung des 
Taveyaunazsandsteins wörtlich an, da es schade wäre, wenn sie vergessen würde, weil sie ein be- 
redtes Zeugnis von der Forschertätigkeit vor 60 Jahren ablegt. 

Paläontologisches. Auf Veranlassung Oosters hin suchten die Gebrüder Meyrath aus 
Thun sowohl an der Tanzbodenfluh, als auch an der Dallenfluh in den von Rütimeyer er- 
wähnten pflanzenführenden Schichten nach bestimmbaren Fossilien. Im Berner Museum befinden 
sich aufgestellt : 

Egrýiseturn limosellum ? Heer Tarritella 
Carpotithes * Turbonilla 

j Quercus myrtilloides Ung. * Natica 
`Placrotoma ? 

Ausser den mit bezeichneten Fossilien beschreibt 0oster (23) : 
ýpherrodus Picteti Ii e n. Gervilleia Galeazzii ?Sto 1) p. 
Amblypterus 1 Cardinia Stoppanii ?Cap. 
Chemnitzia Sessoniana C ,ip. 1Vlyophoria laevigata ?Cap. 
Turbo Ho ffrnanni Cap. Lithophagus faba Stopp. 
Tarboìo. illa Gansiragensis? Alb. Aitomia Morttlleti Stopp. 
Natica pi solina ? ('a p. Favrei Stoh 1). 
Turbo Týaru'ìnclli.? Stoppani Equisetites Miinsteri Sternberg 

Endlich bespricht Heer (36,169-173) die mit j- bezeichneten Versteinerungen und die 

folgenden: 
Sequoia Sterubergi (x öpp. s p. Banksia helvetica H r. 
Cyperacites Dallensis Ili-. Acacia Meyrati Fi sch. -Oost. 
Qrýereus rnyrtilloides Ung. Phyllites strangulatus H r. 

Alter. Besonders die Bestimmungen von Heer sprechen für ein jugendliches Alter des 
'l'aveyannazsandsteins. Von den 7 Arten, die er nennt, finden sich drei (Quercus myrtilloides, 
Banksia helvetic(i, und Acacia Meyrati) in den Sandsteinen von Ralligen wieder. Sequoia Stern- 
bergé und p quisetur. m limosellum ? treten sogar noch im mittlern Miocän und im Oeningien auf. 
Nach den Beobachtungen im Ursprungsgebiet der Taveyannazsandsteinklippen, dem obern Kiental, 
scheint dieses Gestein postnunmulitisch und prämolassisch zu sein, so dass man das Alter als 
Oligocän vermuten kann. 

II. Die Gesteine der Klippendecken. 

A. Eruptiva. 

I)ie Eruptivgesteine der hlippenregion von Habkern und der subalpinen Zone treten im 
Klippentlysch eingeknetet als grössere oder kleinere Blöcke auf, ohne dass wir eigentliche Schollen 
kennen würden. Daher lässt sich nur äusserst schwer ein Bild ihres Ursprungsgebietes rekon- 
struieren. Weil zur [ibersicht über diese Gesteine die Vergesellschaftung fehlt, so bin ich gezwungen. 
die Blöcke einzeln zu beschreiben und so auf die zahlreichen Varietäten aufmerksam zu machen. 
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1. Granitite. 
a) Granite mit rotem Feldspat. 

i. 1[eller Schriftgranit. 
IA(on(bac. ltl. Orthoklas: weisslich, t"ütliclº, brannHeischrot; Zinn 'feil in Platten; 1laulºt- 

bestaudteil. 
Quarz: graue Körner; zurücktretend. 
Biotit: in 'l'afeht lind Nestern; schriftzeichenartig, tznregelmüssig. 

2. FleiMehroter Granit. 
L. Orthoklas: fleischrot, bis 1 cui2 141üche: Ilau ptbestandteil. 

Quarz: Körner bis 5 nun ; grau. 
Biotit: uttregel iniissig in : Nestern. 

3. Graugrüner Granit mit roten Fe1t1 pateinsprengliugeu. 
L. Orthoklas: in einzolneiì, bis 2 cm langen Kristallen. 

Quarz : ölgrün, grau oder gt"(ingelbbraun. 
Biotit : reichlich; in schönen Tafeln. 

4. Grohkürni"er, hellroter Granit mit Spuren von Chlorit. 
L. Orthokias: Ila. uptlºestandteil; blassfeischrot; bis 2 cm lang. 

Quarz: meist wasserhell. gellºlichweiss oder grat. 
Blotlt: wenige, gut illtsgebil(lete Tafeln. 

5. Dunkler, griinrotgrauer Granit. 
L. Orthoklas: wenige, tieischrote, bis 2 cut lange Kristalle. 

Quarz : wasserhell, grau oller ölgrün. 
Biotit: gut ausgebildet in bis 5 mnt grossen Platten. 

6. Grauer Granit. Orthoklas: seltene, bis 2., cui lange Kristalle. 
L. Quarz: Ilauhtutasse; hellgrau oder grüulicl(. 

Biotit: reichlich: in Nestern. 

7. liötliehg; rauer Granit. 
L. Orthoklas: reichlich; tieischrot. 

Quarz: in grauen Kot-nei-mi und weiss als Ausfüllung. 
Biotit : gut umgrenzt, doch ganz zurücktretend. 

S. Griiner Granit. Orthokias: blassrot. 
L. Quarz: gelbgrün, grau. 

Biotit: dunklgraugr(in, chloritisch. 
4. Roter Granit. Orthoklas: grobkörnig. stak: rot. 

L. Quarz: Grüsse der Körner wie die des Orthoklas -- 4 tnm. grast. Dazu 
weissliche Ausfiillung. 

Biotit: ganz zurücktretend. 
10. Reitgrüner Granit. 

L. Orthokias: his 2 cm; fleischrot. 
Quarz: ölgrün oder grau: líluºlºtlºestandteil. 
Biotit: reichliclº, dunkelfiirbend. 

11. heller, rütlichgriinlieher Granit. 
L. Orthokias: reiclºliclº; bla"rot; bis 2 cm. 

Quarz : Ölgrün, grau. 
Biotit: zurücktretend. 

12. Gelbbraunröitlieher Granit. 
L. Orthoklas: reichlich; blassrot: 2.5 cm. 

Quarz: gelbbraun oder leucliteudweiss. undurchsichtig. 
Biotit: gut verteilt. 

Lcitrige zur gar , log. Karg de Seliw uiz, u, F. Liefg. XXIX. t; 
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13. Heller Granit. Orthoklas : blassrot ; bis 6 cm' grosse Flächen. 
L. Quarz: Ilauptbestandteil ; wasserhell oder weiss. 

Biotit: grobkörnig oder zurücktretend. 
Dieses Gestein ist von basischen Gängen durchzogen. 

14. Grünroter Granit. Wie 10.; statt des grauen Quarzes tritt grüngelber auf. 
H(orrenmettlengr(iben). 

15. Rotgrüngrauer Granit. 
11. Orthoklas: grosse, blassrote Einsprenglinge. 

Plagioklas: grünlich. 
Quarz: zurücktretend; grau und weiss. 
Biotit: reichlich. 

16. Gelbbraunriitliclier Granit. Wie 12., doch neben dem gelbbraunen Quarz graue Körner an 
H. Stelle der leuchtendweissen; ausserdem biotitreicher. 

17. Gelbbraunrötlieher Granit. Wie 16., doch weniger Biotit und reich an grauem und 
11. lichem Quarz. 

18. Bräunlichroter Granit. 
11. Orthoklas : rot. 

Quarz: gelbbraun. 
Biotit: wenig. 

19. Grünlichroter Granit von feinkristallinem Habitus. 
11. Orthoklas: rot. 

Quarz: durchsichtig. 
Biotit: chloritisch. 
Augit: in geringer Bemengung. 

b) Granite mit weissem oder grünlichem Feldspat. 

1. Hellgrünliehgrauer Granit. 
L. Feldspat: weiss oder grünlich. 

Quarz: grau oder wasserhell. 
Glimmer: fein verteilt. 
Chlorit: iiesterartig eingeschlossen. 

2. Hellgrauer Granit mit chloritisehen Spuren. 
L. Orthoklas: weisslich. 

Plagioklas: grünlich. 
Quarz: wasserhell, grau oder weisslich. 
Biotit: zurücktretend. 

3. Grobkörniger, hellgrauer Granit. 
L. Orthoklas: grau his weiss; zurücktretend. 

Quarz: llaupthestandteil; weisslich, hellgrau oder sc1ºwýºc1º braungell. 
Biotit : zurücktretend. 

g1'Ü n- 

e) Zusammenfassung. 

Die letztgenannte Gruppe mit ihren wenigen Vertretern erinnert mehr an die Protogine 
des Aarmassivs als an die exotischen Granitgebiete im Süden der Alpen. Alle Handstücke wurden 
entweder anº obern Lombari und am Traubach, oder im obersten Teil des Horrenmettlengrabens 
gesammelt, also an Orten, wo eine Vermischung der exotischen Gesteine mit denen (les Aare- 
9rratikuºns gänzlich ausgeschlossen ist. 
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I)ie (ruppe der roten Granite wie auch die andere gehören nach der Ausbildung des Glimmers 

zu den Granititen, da ich bei keinem einzigen Ilandstück Muscovit nachweisen konnte. Dagegen 

scheinen Obergange in Ilornblendegranitit vorzukommen. 
Zur Charakteristik der Granite talgt die Ausbildung des Quarzes wesentlich bei. Nicht nur 

seine relative Menge, sondern sein Aussehen wechselt von Block zu block. Ani häufigsten treten 
graue Körner anf, deren Farbe etwas ins Gelblºraune oder Grüne übergeht. Ausserdem bemerkte 
ich häufig einen weissen Quarz als Ausf(illmaterial zwischen den besser kristallisierten Individuen. 

Viele der roten Feldspatl: ristalle erreichen ini Vergleich zu den andern Komponenten so grosse 
Dimensionen, dass das Gestein häufig als grober Granitporplìyr bezeichnet werden kann. Eine 
felsitische Grundmasse Iºcobachtete ich dagegen nie. I)er ganze ('harakter der Ausbildung lässt 
darauf schliessen, dass die exotischen Granite der Klil)penregion von Habkern und dci' subalpinen 
Klippenzone aus grosser Tiefe stanºnien. 

2. Peglllatit. 
AL, l'egutatit kann das sehr grobl: üruige Aggregat von rotem Orthol: las. grandnrchsirhtigeui 

Quarz unti sehr wenig rhlorit. ischelu Glininier bezeirlnil't wlerden, das icli anº Weg Sigriswwil-Rot- 

utoos oherhalb I, kossbü111 in einer zerfallenen Matter fand. Das lui Lerner Museum aufbewahrte 
Stück ist 40 cui lang und bestellt in der glitte auf l'Ine Strecke von 25 cin aus eineu( grauròt- 
licheil (wiinitit, dessen roter und weisser Feldspat gleiclunüssig verteilt, dessen (Quarz dºn"chsicIltig 

grau oder gilbbraungr(in Inid dessen I>iotit stark zurücktretend sind. Die beiden Enden zeigen 
dagegen auf 10 und 15 (-111 Lärme eine peginatitische Struktur. indem die roten Orthoklaskristalle 

eine Grüsse von RX4N. 2.:, cm und die Q)uarzkürner. die die Feldsprite durcliwacltsen Haben. 
4N4\4 cin als Dimensionen besitzen. Fin kleiner Ilohlralºui wird (lurch ein grünliches. chlorit- 
artiges Mineral strahlig ausgefüllt. I)er Mock, der unzweifelhaft mit all seinelº lachbargesteinen 

aus der subalpinen Klippenzone stanuut. ist der einzige dieser Art, den ich in all den . Jahren 
der lluter"ucliung getroffen habe. 

3. Aplit. 
Ebenfalls ziemlich selten findet ucaan in Meiden Klippenzoneu Aplite, teils vereinzelt in Blöcken, 

teils noch im Zusaºtuuenlºann mit denn 'Nebengestein. Anº LoinI ach traf ich tinter den zahlreichen 
his (iO ina' grossen I3l6cken, die sich durch parallele Spaltba. rkeit auszeichnen und in der Milne 
des Steges östlich der Tratibacltnn(indung liegen, ein Gestein an. ºla. s zusammengesetzt ist wie folgt : 

(i rauer und kamst griinlicher, reichlicher Qºuarz, wenig ta. tliger. gut ausgebildeter Il iotit 

und bis l. r, (-ill lange. fleischrote ()r thoklaskristalle, die dem ganzen ein Aussehen wie 
G ranitporpltyr gehen, Milden das Hauptgestein. Dieses geht durch Versminderung des Glimmergehadtes 
in ein aplitisclhes, grobkörniges Gestein über. Beide Typen werden durch Ginge eines äusserst 
feinkörnigen Aplits. der aus einem Gensenge von grauem Quarz. fleischrotem Orthoklas und 
seltenen Dioti tpünktchen bestellt, unterbrochen. 

Ahnliche Vorkommnisse beobachtete ich muehrm als in der subalpinen hlilºpenzone. 

4. Gneis. 
Ebenso selten wie die A1ºIite zeigen sich Gneise und (xneisgranite. Das schönste derartige 

S, tüek, das iclt auftreiben konnte. war ein stark chloritischer Augengneis, der sielt durch nichts 
als seinen Fundort von den Griºuselgesteinen unterschied. In den weniger typischen Gneisen 
treffen wir in geringen Mengen weisslichen Orthoklas und oft auch grünlichen Ylagioklas, viel 
weisslichgrºtuen oder seltener graugrünlichen, aber stets reichlichen Quarz ºund utehr oder weniger 
reichen, meist, tiaserigen ßiotit. ('hlorit beobachtete ich selten. Ein eigenartiges Gestein aus dent 
obern Lombaclºgralºen stellte einen Ilbergang von hellem Granit (Orthoklas weiss ; Quarz weiss. 
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als Ausfüllung glashell und in Körnern blassviolett; Biotit in regellosen Nestern) in sericitischen 
Gneis mit chloritischen Andeutungen dar. Als besonders wichtig erscheint der Umstand, dass 
der Übergang dadurch zustande kommt, dass der regellose Biotit durch parallel gelagerte Mus- 
covitschüppchen ersetzt wird. Dies ist der einzige Muscovit, den ich aus allen den exotischen 
Gesteinen kenne. Bedeutungsvoll muss die Tatsache bezeichnet werden, dass ich nie einen Gneis 
mit rötlichem Feldspat antraf. 

5. Diorit. 
Einzeln und mit sauren Gesteinen verbunden treten (la und dort unter den exotischen 

Blöcken basische Gesteine auf als Schollen und als Ginge. Es sind Übergänge vom Granit zum 
Diorit. Das schönste derartige Vorkommnis traf ich mitten im Lombach zwischen dem Steg unter 

der Fuhren und der Traubachmündung an. 
3 Fig. 11 zeigt die Planskizze des Blockes, 

der 1.6 m lang und 1.4 m breit ist. Das 
punktierte Gestein besteht aus weissem 
Oligoklas, dunkehu reichlichem Biotit und 
weisslichem Quarz und kann als Quarz- 
glimmerdiorit bezeichnet werden. Das saure 

.""-- ýýAý i. ýý _ v. ...... '-o.,. .. ý. ý .t... , -. 
ciestein, aas in aer Hauptsache als bang 
auftritt und kleine basische Schollen um- 
hüllt, ist gewöhnlicher Habkerngranit mit 
rotem Orthoklas, grauem und weisslichem 
Quarz und etwas Biotit. Dünne Spalt- 

ausfüllungen aus einem Aggregat von viel 
Quarz und fein verteiltem rotem Orthoklas, 

also aus Aplit bestehend, durchsetzen beide 
Hauptgesteine. 

Ähnliche basische Schollen beobachtete 
ich mehrmals, jedoch vorwiegend in der 
Gegend von Habkern. Der Biotit vereinigt 
sich oft in Nestern, dass er fast einzig 
gesteinsbildend bleibt. Die basischen Ge- 

`a ''4V 

steine leisten der Verwitterung und der Be- 
Fig. 11. Planskizze eines exotischen Habkerngranithlockes" spülung der Bäche einen geringere Wider- 

1. Granit mit rotem Orthoklas. 2. Diorit. s. Roter feiuköruiger Aplit. stand als die sauren und heben sich daher 

schon durch die vertiefte Oberfläche vom 
Nebengestein ab. Eine Ubergangsform vom roten Habkerngranit zum Quarzglimmerdiorit besteht 
in der Weise, dass man an einzelnen basischen Blöcken und Partien, besonders wenn ein Granit- 
porphyr Nebengestein ist, seltene, grössere Einsprenglinge von rotem Feldspat beobachtet. 

B. Trias. 

Gelangte in der Niederhorndecke eine fast lückenlose Folge von Sedimenten zur Beschrei- 
bung, so ist dies hei der Untersuchung 

, 
der Klippengesteine nicht der Fall. Schon der Name 

Klippendecke lässt etwas Unzusammenhängendes ahnen. Das einzige, was all diese Vorkommnisse 
umfasst und verbindet ist das Klippentertiär, das die Trümmer der Decke umhüllt. Daher kann 
die Beschreibung der Klippensedimente sich nicht ausschliesslich mit stratigraphischen Momenten 
beschäftigen; mehrmals müssen tektonische Beobachtungen mit verwendet werden. Dies trifft 
schon für die Behandlung der Triasschichten zu. 
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1. Die Keuperklippe von Hubelhörnli. 
Als einziges Vorkommnis, das mehrere triasische Gesteine in direkter Berührung zeigt, bean- 

sprucht die allerdings nur auf G m2 entblösste Keuperklippe voll Ilubelhörnli einige Aufinerksam- 
keit. I)ie Stelle befindet sich in der subalpinen Klippenzone an der Quelle des vordern Ilorren- 
baches (= Horrenmettleubach). Sie kann mit Hülfe der Spezialkarte des Burst mit Leichtigkeit 

aufgefunden werden. Fig. 12 macht uns mit den Lagerungsverhältnissen bekannt. Mehrere 
Gesteinsarten scheinen dynamisch zusammengepresst worden zu sein. Ringsum beobachtet man 
als nächstes Anstehendes den gewohnten tektonisch durchkneteten Klippenflysch. Ziffer 1 be- 

zeichnet dunkelgraue, ziemlich harte Kalkschiefer, die sowohl deni Flvsch. als auch mesozoischen 
Schichtgruppen angehören können. Ähnliche Schiefer trennen als 4 die Klippe in zwei ungleiche 
Teile. Der schiefrige Kalk dieser Partie enthält feinste (linnnmerpünktchen und lässt ebenfalls 
keine Altersbestimmung zu. Keilförmig dringt, mit Ziffer 2 bezeichnet, eine Schicht voll rotem 
Ton in die Anrissstelle hinein. Gleich 
daneben bringt hellgelbe, bröcklige ,o o" oaooop 

.OV'Q. 

krnitract hprvnr fl, ýr. Iýýinýlprn, ýý r1�rrh . 00 /ý. -- ": . ý', ý. /ý I. ý1'JIIUIIIN; IVIII_°_" 11 U: `''o 6' 
...., ... .....,.. ..,. .,... .,.. ý.. n" 
die schon erwiihnten Schieferkalke 4 `"ýo 

."_ý: 
ý`+ý ý ýýýý Iý 

oý 
erhöht wird. 5 bezeichnet eine senk- ýO 

ýa..... ", ý"S Roý n 

recht stehende ýSchiclit ý"on �; rauenì ia ."1I o(rips. 
Finzigartiý; in ihrer Erscheinuný I° -/ýý; a cý i 

í, 

sind die als 6 und 8 bezeichneten Quarz- ý 
sande. Diese gleiclºnºüssig groben, 

Q 

gelbllchwelssen bis ganz weissen an(le 

entstehen durch die Verwittermwý des 
I1',:, 

II in 8 oben durch Schichtfugen aný; e- 
yý'' 3m) 

deuteten Sandsteines. Auch dieses 
Gestein, ursprünglich von intensiv 

l'iý. 1 2. heuperklippe beim llnbelLÜrnli. 

gelber Farbe, da d, ºs Bindemittel aus I)oloiuit Iºesteht, erscheint an der Oberflüche gelblichw(, iss 
gebleicht. Gerade das dolomitisehe Bindemittel erºnüglicht den Zerfall des Sandsteines. Inº Sand 
erkennt man mit der Lupe seltene I)olonºitkörncheii und ( )rthoklas. Diese Quarzsande werden 
durch die rote Tonschicht 7 in zwei Zonen getrennt. Endlich bildet bei 9 eine grtinlichgraue 
Breccie, graue Quarzkörner, weissen Feldspat, hellgrauen I)olomit, Muscovit und glaukonitischen 
Quarzit enthaltend, eine kleine Schwelle. 

Nach der Zusanºnºensetzung dieser Klippe aus Gips, Iiauchwacke, Ton und Schieferkalken, 
kann man das Vorkonuunis mit den ähnlichen Schichten des Keupers parallelisiereiº. Analoge 
Vergesellschaftungen traf ich besonders häufig als Substratum der Lýnterwulýlnerlaippen im Arvi- 

gratgebiet. 

2. Der Gips. 
a) Die Gipsklippe von Rotbühl. 

Da diese Klippe heute vollstündig voll Vegetation bedeckt ist, ihr Vorhandensein aber noch 
durch einige vingentanerte (ýilºslºlücl: e bezeugt wird, so zitiere ich hier die zuverlässigen Angaben 
lüitimeyers (7,48-50) : 

�1)er geringe Zwischenraum zwischen dem Riff von (h. îtelkalk (obere Kreide der Biirenegg ; 
siehe unten! ) und deut tnehrerwühnten Taviglianazfels (Dullenüuh; s. unten! ) wird auf Roten- 
bühleck von einem kleinen aus Gips bestehenden Bücken eingenonuuen. Kurz bevor man auf dent 
Weg ins . Instustal das Profil (les 'Paveyannazs; tndsteins betritt, trifft nºan am Wege selbst auf 
steil ìufgeì-ichtete, katuu hervorragende Schichtcut eines grauen Steines, der zur l! berraschun- 
des Anschlagenden blendend weissen Gips unter der unscheinbaren Decke verbirgt. 
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Er steht in eitlem kleinen Rücken an, der die unmittelbare Fortsetzung des Riffs von Châtel- 
kalk bildet. Der Gips wird seit einiger Zeit zn landwirtschaftlichen Zwecken ausgebeutet. Er 

erscheint in dicken, deutlich gesonderten Schichten, welche in der Richtung der ganzen Kette 

streichen und mit 2; 5-301) mich Süd fallen, durchaus nicht etwa stockförmig, wie an den meisten 
Orten in den Alpen, sondern ganz als ob er eine normale Flötzeinlagerung wäre. I)er Gips ist 
hellgelblich oder blaugrau, selten ganz weiss. d(innschiefrig, sehr mürbe und weich, im Innern oft 
kristallinisch glänzend. Reinere Schichten wechsellagern mit mannigfach gefärbten. Die Verun- 

reinigung der letztern bestehen aus feinen Beimengungen von Kalkkörnern, zum Teil aus einer 
grünlichen bis toinbackbraunen, talkgliinzenden Substanz, welche unwillkürlich an die Körner des 
Italligsaudsteines oder all die Färbung des Taviglianazsandsteines erinnert; da, wo diese leicht 

zerº"eibliche, grüne Substanz verwittert ist, zeigt sich das Nest von Eisenoxyd rot gefärbt. 
Merkwürdig verhält sich der Gips an den Grenzen seiner Umgebung. Festere Kalkstücke, 

wie sie in den umgebenden Schichten sich zeigen, sind mannigfach gekrüuinit, gebogen, und in 
wohl- oder weniger noch zusammenhängende, weist rhomboidische Stücke zerbrochen. deren 
Zwischenräume von kleinem, zuckerartigem Gips ausgefüllt sind. Der Kalk oder Sandstein in 
seiner unmittelbaren Unigebung ist stets mit einem schmutzig graugrünen, fettglänzenden und 
fett anzufühlenden ('berzug bedeckt. Oft auch ist das noch seine Form behaltende Kalkstück 
voll einer Menge rhonºl, iscll sich kreuzender Gipsadern durchzogen, gleich als ob diese Substanz 
den frühern Kalkspat vertrete. Oft ist die Umwandlung mehr im grossen, aber nicht so voll- 
stündig erfolgt. Der Kalk, noch die Hauptmasse ausmachend, ist in seiner ganzen Beschaffenheit 
verändert; der schmutziggrüne Oberzug bedeckt die Aussenfläche, das Innere ist, statt dunkel- 
grau und hart, weich. gelblichgrün und schmutziggrau, von Gipsadern durchzogen, welche sich allen 
Spalten anschmiegen, bis endlich das ganze als eine grünliche, weissliche, strukturlose Masse 
erscheint. Mit Leichtigkeit lassen sielt Stücke sammeln, welche alle Stufen dieser Übergänge dar- 
bietet, und an einer h; pigenierung der normalen Flötzschichten zu Gips kaum zweifeln lassen. 

I)as Liegende des Gipses bilden die genannten metamorphisierten Gesteine, worunter ein 
roter, bröckliger Kalk, (ähnlich dem ('hâtelkalk und ein weisslicher Quarzsandstein mit weisselt 
und fleischrotem Quarz, chloritischen Beimengungen, seltenen Glimmerblättchen und Körnchen 

voll fleischrotem Feldspat. alles Merkmale des ini Lehmerngraben (oberhalb Ralligen) etc. ange- 
troffenen (ºurnigelsandsteins. Über dem Gips, mit gleichem Fallen und Streichen, schiefrig bis zu 
Schieliten von Stärke, liegt ein harter Sandstein und sandiger Kalk, dunkelgrau, sehr quarz- 
reich, hier und da mit häufigem Glimmer, der nämliche Sandstein, der weiter unten auf Bären- 
egg, den ('hâtelkalk und in gleicher Höhe den Taviglianazsandstein bedeckt und oft alle charak- 
teristischen Kennzeichen des (; rurnigelsaudsteins besitzt. " Ini weitern spricht dann R (i ti tii eyer 
die Vermutung aus, dass sich der Gips epigenetisch all. � den umgebenden Schichten �ohne gewal- 
tige mechanische Kräfte-' auf chemischem Wege gebildet habe. 

I)ie Eintragung auf der Karte (56 a und b) und der Profiltafel machte ich nach der Ansicht 
und der Karte Rüti in eyers, sowie den Angaben von Petrefaktensammler Tschan in Merligen 
und den Bodenformen. 

b) Weitere Gipsvorkommnisse. 

Grössere Gipsklippen kenne ich weder in der subalpinen Klilºpenzone, noch im Ilabkern- 
gebiet. Dagegen fand ich im Horrenmettlengraben unterhalb der Hubelhörnliklippe rötlichweissen 
bis Massroten, kristallinen, mit grünlichen dichten Triaska. lken verquetschten Gips in kleinen 
Blöcken. Auch die graue, unreine Varietät wird dort angetroffen. I)ie Handstücke stimmen aufs 
allerbeste mit der von Rut i nº eyer so anschaulich geschilderten Randzone überein. 

Nach Jahrelangem Suchen fand ich diesen Sommer oberhalb der Strassenbrücke bei Ilabkern 
am I, ombach in einem neu entstandenen Erdschlipf graue, seltener weisse Gipsblöcke mit dünnem, 
plattenförmigem Gipsspat. Damit kalb ich offenbar die schon' von Rütimeyer nicht mehr auf- 
gefundene Stelle, auf die ihn Fi sc her-Ooster aufmerksam machte, wiedergefunden. Auch 
Golli ez und L ug eon fanden nach I)) ouvillts Angabe dort Gips (58,59). 
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3. Dolomit. 
Feinkristalline, zuckerkörnige, helle bis weisse, graue bis dunkle Blöcke, selten marmorartig 

(Ilorrenmettlengraben). weiss. grau oder gelblich anwitternd und an der Obertüic. he oft Furchen 
und unbestininite Fornica tragend, findet man vereinzelt in beiden Klippenzonen. 

4. Rauchwacke. 
Dieses Begleitgestein des I)oloinits fand ich dagegen nur in der subalpinen I(lippenzone als 

löcherige, gelbanwitternde, innen lºellgraue, dichte Blöcke ( Ilorrennºettlengraben, Sehörizegg, Obere 
Zettenalp). 

5. Bunte Letten. 
Braunrote und grüne, seltener durch Dolomit gelte gefärbte Tone treten in beiden Klippen- 

gebieten aufs innigste mit dein 1ý Iyscli verknetet auf, ohne grössere Ausdehnung anzunehmen. Sie 
werden von Kauf in ann nºehriuals erwähnt. 

C. Jitra. 

1. Lias. 
Auf Bodnii, Zettenalp und Schürizegg ragen aus deut Wcideboden der subalpinen Klippen- 

zone Liasriffe empor. Es sind fleischrote Spatkalke mit weissen Calcitadern, hellgraue Spatkalke 
nuit dichten. hellgelblieligrauen Einschlüssen inid heraiisgewitterteit Crinoidenstielglie, dern an dei 
)bertüiche oder auch cine Mischung von ziegel- bis braunroten, feinsandigtonigen Partien unit hell- 

grauen bis hellbräunlichen Spatkalken. 
lin llorrenmettlengraben fand icli Liasblöcke, die aus einem feinen, dichten, Beleutniten 

führenden Kalk bestanden mit folgenden Einschlüssen : Eckige Sandsteine bis zu 16 dni=' Quer- 
schnitt, gerollte und eckige grüne Granite mit gelbbraunem Quarz, ntuscovitreicher (wlinuuerschiefer, 
Pyritkuollen und zahlreicher eckige, weisse, durchsichtige oder grüne Quarzkörner. 

Trotz dieser Beschreibung möchte ich nicht ohne weiteres auf Konglotneratbildung zur Lias- 
zeit schliessen. Ini Gegenteil scheinen mir die grossen weiter unten zii beschreibenden Konglomerat- 
blücke des Lombachgrabens zu beweisen, dass die Gerölle nicht in werdenden Liaskalk abgelagert 
wurden, sondern der Liasblock selber ein grosses Geröll aus der eocüncn lýouglouicratbildung ist. 

Das Bel-riel. Alusenuº enthiilt aus den Liasritl`en die folgenden Fossilien: 

Korallenreste Ï e, "eLratrila numisnaalis.? Q u. 
Millericriýeus Hattsnaanni Ito u X. A? %i(aila cypnipes 1) u in. 
Pentacrin. ns basalti forerais JI iII. deleta 1) u in. 

pancti ferus Q u. � interlaevigata 

lý scalaria Go1at. Oxumoti 0 u. 
Serpula qitinquesulcat(i 1,1 ünst. 
Lircqula Voltzi Terq. 
ASpirif er Moesclai Haas 
Spiriferiíia rostrata I)avisoii 
Rlrrim,, lropiella calcicosta Quenst. 

letraedra So w. 
vari. abilis Se li lot li. 

) .iv -- 

� 
Sirzemurierasis Or 1º. 

I'ecteir aequadis So w. 
� a, cutiradiat«s 1I ti ust. 

� contrarius v. I3 uc li 

,, 

frontalis I) u in. 
Helill ()rb. 
ffecncberii 1>u in. 
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Pe. ctem Humboldti I) u m. 
priscas Sclilotlì. 

strionatis Q u. 

� textorins Schloth. 
Lima a, caticosta Q u. 

var. nodosa Q) 11. 

;ý 

� 

n 

� 
dupta Q u. 

� liettairyeyesis Tv r q. 

charta I) u ni. 

77 

n 

puietata 80w. 

imteqitistriata GoI (1 F. 
L. honiuchxwra Cliup. 1) e sy. 
ltileyru. ni a(m lsis 

succirtcta 8e li Iýý t li. 
Pinna Hartrnanni Ziet. 
Plicatztila luevi, qata ()r tº. 
Airomia striatula O 1º p. 
llsti"ea, arietis Q) ºº. 

� ruf/ala (. 1ºº. 

17 
S770Tt1'11(, G 1) 11 111. 

Mytilus Moorei 1) u ni. 

� ºarronisinalis 0 1º p. 

Modiola spec. 
Unicardium cardioides Ziet. 
Cyprinicardia praelonga Terq. 
Plearomya liasina Sch. 
Plaolodomya corrugata K. und I) w. 
Myoconclaa Jauberti I) u ni. 
lYlactromya spec. 
Turbo spec. 
Dactylioceras commune Sow. 
Lytoceras fimbriatum Sow. 
Anamonites bisulcatus Brgn. 

rr 
Boicreardi Url,. 
wa31n2.4�31e (i i" Il 

» vuirvaa-ýai rvo Ii 1 91. 

11 Hartmanni 0p 1). 
Moreanus? 0r i). 
Nodotianus 0r 1º. 

;ý planorbis Sow. 
rotiforìnis Sow. 

� 
Sauzeayazcs 0rb. 

ßelevu-mites elongatus N1 i 11. 
]>ahecli-r(s 

Ausserdenº nennt das Verzeichnis 1+' ische r- Oosters (21): 
d mfºaoitites Coyaybeari, Sow. 

yeoìraetricrrs ()pp. 

ylobosus Ziet. 

n 

;ý 
ý 

nxynotus Qu. 
Pauli D it in. 
Lttricostatrts '/, ict. 

� resuraýeºas 11 u ui. 
Astarte psiloaeoti Qu. 
Aricula contorta? Poi-fl. 

� 
inar, quivalvis SoW. 

Qresslya striata A g. 
PII-catula intacsstriata 2E ni. 

pectinoicles La ni. 

� spiaaosa SoW. 
Pl, acunopsis 1llortilleti Sto 1º p. 

S'chaf'hüutli Re n. 

Limea Juliana 1)11 ni. 
Lima pectinoides So w. 
Pholadonnya /órtan(ita 1) u in. 
Pleurom, ya striatula A ý. 
Hintales inaequivalvis Br on ii 
Pecten aequalis NI'(; ov 

disparilis Q u. 
subulatus IM ü. 
textilis Al ü. 
Valoniensis Opp. 

Ostrea lamellosa 1) u ni. 
shiriferiaaa tumida Q u. 

verrucosa f) p p. 
Terebralzda Grestenensis Su1p. 

grossulus Su1p. 
Rhync/aoìaella oxyuoti Q u. 

Dieser Fossilreichtnm wurde durch (lie jahrelange Arbeit der Merliger Petrefahtenhändler 
ýutaý; e gefürdert. heute findet man am hâufigsten die Pectenarten. 

2. Malm (Tithon). 
Aus der Gesteinsfolge des Malm fand ich teils in einzelnen Blöcken (Schörizegg), teils in 

mit Klippenkreideschollen vergesellschaftet Tithongesteine, die aus einem hellen, fein kristallinen 
oder dichten Kalk bestehen. I)ie Blöcke der Schörizegg (nördlich des Sigriswilgrates), wie die- 
jenigen der Wilerallmend, die Apptychuts cieroatus Gieb. lieferten, besitzen einen glattmuscheligen 
Bruch und schliessen feine Quarzkriställchen ein. An der Bäreneggklippe treten die längst als 
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"Cli telkall: " bezeiehneten Klippengesteine besonders auf dem Fussweg, der vorn \lerliger Kirclrweg 
nach Wiler führt, auf. Endlich enthält die kleine Klippe von Mad am obern Lombaclº neben 
Kreide Partien, die als Tithon betrachtet werden miissen. Hier fand ich ausser einem Belemniten- 
bruchstück einen unhestiºnmharen Ammoniten von 21 mm l)urclºmesser. 

1). Kreide. 

I. Neocom. 
Die mehr oder weniger dichten, hell- bis dunkelgrauen Kalke mit typischen, dunkeln Flecken 

des Klippcinieocoms trifft man anstehend in der grossen Leimernklippe. 'und 
am Lomhach westlich 

P. 799. Am letztern Ort gelang es mir. zehn kleine Aptye/ien zu erbeuten. I)ie hlippe ist nur 
wenig zusaimìienh<'in ; end. Der grössere Teil steckt, in Blöcke zerissen, imºi wildlagernden Klippen- 
tlvsch. Dichte bis feinschuppige, wenig kieslige Kalkblöcke aus doni l'Iyscli an der Ilabkernstrasse 
lieferten mehrere Aptyc/reu und Belemnnaitentreste. Endlich bleiben noch zu erwähnen übrig die 
Funde, die ich in den Mitteilungen der Berner naturforschenden Gesellschaft (91) beschrieb und 
die ich unterhalb P. 694 ani Lombach machte. 

2. Obere Kreide (,, Couches rouges"). 
1)ie grüsste Ausdehnung unter den Inesozoischen Klippengesteinen beansprucht, die obere 

Kreide, (lie bis vor kurzem nach dein Vorbilde ki auf in anns als tertiiire Leinieruschiclºten auf- 
gefasst wurde. heute wird kaum noch jeiinuid an diesen festhalten. Gerber, der il) seiner 
eingehenden I)iskussion der Verhältnisse an der Rengg (71) lebhaft für die tertiären Leimeru- 

schichten eintrat und noch 1909 (110) (lie Frage offen liess, publiziert eben in den Eclogae 1910 

eine Arbeit über (lie Standfluh, in der dem Fenggprofil, dein schönsten Klippenprofil, das ich 

zwisclienKander und Eiurne kenne, seine richtige Stellung zugewiesen wird(127 ). Ohne auf die Prioritäts- 
fragen bezüglich der 

, 
Leiinernscliieliten" _ �('Joitel)es rouges" eintreten zu wollen, möchte ich 

noch betonen, dass es Hans Schardt ist, der in seiner ungedruckten Schlüflipreisarheit schon 
1891 auf die Identität der 

�Leimernscliichten" und der 
�Couches rouges crétaciques" hinwies. 

Die �Couches rouges" treten selten in der Farbe auf, die iluºen den Namen gab. Meist ist 
die obere Kreide ein hellgrauer oder hellgrünlichgrauer, dichter his feinsandiger kalk, der in 
ebensolche Schiefer übergeht. Am Biireneggriff bei Falligen enthalten die schiefrigen Kalke eine 
Unmenge von querfaserigen Lamellen, wie sie oben in den Seewerkalken der (ºraggenfluh schon 
erwähnt wurden. Aus all den Bruchstücken konnte ich einzig auf eine fragliche Plana und eine 
ebenfalls zweifelhafte Awwster schliessen. Ähnliche paliiontologische Einschlüsse von austernartigem 
Charakter beobachtete ich bei Lombachläger. - Die rote und gr(ine Varietät der obern Kreide 
bilden die leuchtenden �schynigen" Felsabrisse ain Ostabhang der Leimern. Geringe Vorkommnisse 
der roten Kreide traf ich im untern Lonºbachtal über der Habkernstrasse. bei Stadel ani obern 
Loºnbach und auf dein vordern Nollen im Gebiet der I Iabkernklippen an. Ebenso spärlich sind 
die Funde (les subalpinen Klippengebietes auf der obern Zettenalp und ini Ilorrenuiettlengraben. 
Fossilien treten recht selten auf. Dieser Mangel trägt die Schuld daran. dass das Wesen der obern 
Kreide jahrzehntelang verkannt wurde. Belei1wifei sind his jetzt die einzigen bekannten Ver- 
steinerungen, die wir von der Leiuieriº und in einem sehr schönen, 8 cm langen, furcheulosen 
Exemplar von der Stelliklippe kennen. I)as Kartieren der obern Klippenkreide wurde durch die 
intensive Verquetschung und Durchknetung mit Flysch wesentlich erschwert und konnte oft nur 
nach dem persönlichen Eindrucke geschehen. 

Beitrüge zur gcolot;. Karte der Schweiz, n. F. Liefg. XXIX. i 
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E. Eocän. 

1. Exotische Breccien und Konglomerate 
(�Niesenlysch", Blöcke im Flysch). 

Ich bezeichne diese Gesteine als exotisch, weil sie erstens aus den Verwitterungprodukten 
der exotischen, eruptiven und sedimentären (alle Klippengesteine sind für die Niederhorndecke 
und das Aarmassiv exotisch) Felsen bestehen und zudem als tektonische Einschlüsse im allgemein 
verbreiteten Klippenflysch auftreten. Um den Charakter der Konglomerate zu zeigen, bespreche 
ich einen Block, der sich oberhalb der Strassenbrücke bei Habkern im Lombach befindet. 

Sein Inhalt beträgt bei 7 in Länge, 4m Breite und ebensogrosser Höhe zirka 60 m3. Er 
erweckt den Eindruck von verfestigtem Strandgeröll. Die Grösse der Komponenten ist sehr ver- 
schieden. Ein Bindemittel scheint zu fehlen. Dagegen dringen kieselige Bestandteile in die kalkigen 
oder gliinmerschiefrigen ein und erzeugen Löcher. 

Kristalline Bestandteile: 
1. Grauer Granit von 3.5 m2 Querschnitt, stark verwittert, ausser im Hauptblock noch in 

zahlreichen kleinem Geröllen vertreten. 
2. Dunkelgrauer, quarzreicher Granit. 
3. Hellgrauer Granit mit viel weissem Feldspat. 
4. Granit mit schwach rötlichem Feldspat. 
5. Aplitischer Granit. 
6. Grüner Glimmerschiefer. 
7. Grauer Glimmerschiefer als Spaltenausfüllung. 
8. Granatführender (? ) Glimmerschiefer. 

Sedimentäre Bestandteile : 
9. Graues, dichtes Klippentithon mit eingepressten kristallinen Geröllen. 

10. I)unkelbraungrauer Mergelschiefer, in einigen Lagen auftretend. 
11. Hellgraue, feine Quarzite ; häufig. 
12. Gelbanwitternder, dichter Dolomit. 
13. Hellgraugeib anwitternde, bläulichgraue Tonschiefer mit feinsten Glimmerpünktchen. 

Die Sedimente stehen den grössern kristallinen Einschlüssen an Volumen bedeutend nach. Viel- 
fach besteht der Block einfach aus den wiederverfestigten Mineralien der zerfallenen Eruptiva 
und damit vermengten kleinem, eckigen Sedimentkörnern (�Niesenbreccie"). 

Am besten macht man sich eine Vorstellung von dem Charakter der exotischen, polygenen 
Breccien und ihrer Mannigfaltigkeit, wenn man sich alle die oben beschriebenen Granite und 
Gneise in Grus zerfallen und mit Dolomit- und Kalkkörnern gemischt denkt. 

Als besondere Einschlüsse möchte ich noch erwähnen: einen genleinen Opal, eingeschlossen 
in hellgrauen Kieselkalk, und einen hellbläulichgraugrünen, feinstkörnigen Quarzit. 

2. Lutétiene Grünsandsteine und grüne Quarzite 
(Blöcke im Flysch). 

Werden die Komponenten der Konglomerate und Breccien kleiner, so gehen sie in Grün- 

sandsteine und grüne Quarzite über. Beide Gesteine verdanken ihre Farbe einem starken, oft 
zonal angeordneten Glaukonitgehalt. Ihr Hauptbestandteil ist Quarz. In geringen Mengen tritt 
in den Sandsteinen auch Dolomit auf. J. Boussac schreibt über seine Beobachtungen bei Hab- 
kern (124): 

1° Flysch préalpin. - Dans la région de Habkern, les schistes priaboniens à Globigérines, 
avec intercalations répétées de bancs de Ralligmarmor, qui recouvrent les grès du Hohgant, sont 
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coupés en biseau par le complexe du , Wildflyscli", dont M. Beck (91) a montré l'étroite liaison avec 
les , Lei mernschichten", ou couches rouges du Crétacé préalpin; il contient, empaquetés à la base, 
des blocs de Ralligmarmor; il est essentiellement constitué par des schistes argileux à Globigé- 
rines, broyés et contournés, et où s'intercalent (indépendamment des blocs exotiques): 

10 Des grès et des quartzites verts, dits à tort exotiques, et contenant, là où le ciment 
calcaire est conservé, des Globigérines et des fragments de Lithothamnium-, Nummulites, Ortho- 
phragntina; 2° ces quartzites verts passent à des brèches polygéniques, très glauconieuses. contenant 
aussi des débris de Lithotha, nrtiumrt, Orthophragmina, Assilina et (le Is )rinulites gr, ºnuleuses (les 
groupes de N. Rouaulti et complanatus, établissant ainsi l'âge lutétien du Wildflvvsclº (= Klippen- 
flysch) de Habkern; 3° des calcaires compacts, à nombreux petits 1"'oraºninifiires (Globiyériïies), 
identiques aux parties blanc-jaunâtre des couches de Leimern, mais ici, d'âge certainement num- 
mulitique. Il doit y avoir aussi des bancs calcaires à N. complanatus, car j'en ai trouvé un bloc 
dans le lit (lu Bohlbach. 

Diese Beobachtungen, die mir durch die Güte des Herrn Boussac im November dieses 
Jahres zugestellt wurden, decken sich fast genau mit den meinigen. Ich trenne die Quarzite und 
Sandsteine, die in Polygene Breccien übergehen und (lie nie in zusammenhängenden Bänken auf- 
treten als tektonisch eingequetschte Einschlüsse von den Sandsteinen und Quarziten, die regel- 
mässige Schichtglieder des Klippenflyschs bilden und die wir später betrachten werden. 

Damit stimmen auch die von K auf ºn ann (43,173) gensachten Angaben von Gesteinsbrocken 
aus grünlichem, oft granitartigem Sandstein, der A'ummuliten und Orbitoiden enthält, überein. 
Diese nummulitenführenden, dem normalen Klippenflysch fremden Einschlüsse von Sandsteinen, 
Breccien, Konglomeraten treten in Vergesellschaftung mit ihren Muttergesteinen, den exotischen 
Eruptiva, auf und haben lutétienes Alter. Diese Tatsache ist für die Frage der Entstehung des 
Klippenflysches (= , Wil(Iflysch") von grösster Bedeutung und differiert mit der Ansicht Boussacs, 
der die Nummulitengesteine von den Graniten trennt. 

3. Flyschsehiefer. 
a. Fucoidenflysch. 

Dieses Gestein besteht aus hellgrauen bis hellbrüunlichgrauen, feinkörnigen, kaum schuppigen 
Mergelschiefern und Mergelkalken mit kaum wahrnehmbaren Muscovitschüppchen. Der Bruch der 
Mergelkalke ist so vollkommen nuºschelig, dass man oft meint, grosse Inoceramen vor sich zu haben. 
Als einzige Fossilien kenne ich aus diesen Sedimenten die liingstbekannten und ihrem Wesen nach 
(loch so gut wie unbekannten Flyschfucoiden : 

Sphärococcites af nis Ste rnb. Chondrites intricatus 
Ch ondrites Tarqionii F' isch. -0ost. Halymenites flexu. osus F isch. -Oost. 

�� var. arbuscula (36,165). 
I+' isch. -0ost. Hel-mninthoida labyri. nthica 

Der Fucoidentlysch bildet stets fast oder ganz ungestörte Komplexe im Klippentlysch. 

b. Graubraune Mergelschiefer, 

die sehr weich sind, treten an einigen Orten mit helvetischen Stadschiefern und Fucoidenflysch 
alternierend, aber auch grosse Komplexe bildend auf. Fossilien daraus sind mir unbekannt. 

c. Schwarze, glänzende Schiefer 

bilden die typische Grundmasse des �Wildlly scliesL von Kauf ma n n. An mehreren Stellen des 
Lombachs und des Traubachs, sowie ihrer Seitengräben beobachtete ich L bergänge vom normalen 
Fucoidenflysch und vom graubraunen Mergelschiefer in die schwarzen, glänzenden Wildflysch- 
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schiefer. Ihre glänzenden Flächen verdanken sie zahllosen Harnischen, die die ganze Masse durch- 
ziehen. Eingeschlossene Kalkblöcke sind linsenförmig ausgequetscht und von Rutschspiegeln um- 
geben. Oft lösen sich dünnschalige Platten parallel der Oberfläche ab. Die schwarzglänzenden 
Schiefer sind demnach eine tektonische Umbildung der oben beschriebenen Flyschschiefer, zu denen 
sich noch weiche, unten zu erwähnende Sandsteine gesellen. 

4. Flyschsandsteine. 

a. Sandsteinbänke im Flyschschiefer. 

Zu den Unterscheidungsmerkmalen zwischen Klippenflysch und helvetischem gehören in erster 
Linie die vielen Sandsteinbänke, die in den erstem eingelagert sind. Ihr Alter konnte ich aus 
Mangel an Fossilien nicht eruieren. Ihr Charakter ist oft demjenigen des kompakten Hohgant- 

sandsteins ähnlich. Es sind gelblichgraue, harte Quarzsandsteine, die hie und da vollständig 
kugelförmige bis 5 din im Durchmesser haltende Absonderungen einschliessen, deren Gestein 

sich in keiner Weise von dem der umgebenden Bank unterscheidet. Ein eingehendes Studium des 
Wechsels dieser Sandsteine mit Schiefer wird durch intensive tektonische Störungen vereitelt. 

Besondere Aufmerksamkeit wendete ich den kohlenfleckigen Sandsteinen zu, die oft an 
gewisse Partien der sog. �Ilalligscliichteii" erinnern. Sie sind feinkörnige, blättrigschiefrige, mäuse- 
graue, rostig anwitternde Sandsteinschiefer mit Muscovithlättchen und gehen in graue Quarzite 
über. Vielfach treten auf den Schichtflächen eigenartige Wülstehen und Knoten auf, die von 
Organismen Herzurühren scheinen, jedoch fest mit deiii Quarzit verwachsen sind. Andere Sand- 
steingruppen, die sich durch starken Glimmergehalt auszeichnen, enthalten Kohlenschmitzen. Trotz 
der eingehendsten Untersuchung fand ich keine bestimmbaren Blattreste, sondern nur den Abdruck 

eines kleinen Früchtchens. Das Negativ stellt eine Ellipse von 7 mm Länge und 5 mm Breite 

mit ganz gerundeten Enden dar. Der sichtbare Teil besitzt etwa 10 Furchen, die von kohliger 
Substanz ausgefüllt sind und durch einen äusserst feinen, gelblichen Sandstein teils getrennt, teils 
überdeckt werden. Die Forni stimmt auch im geringsten Detail nach Grösse und Form mit einer 
Abbildung in Heers Flora tertiaria (10), Taf. XCIV, Fig. 20 c überein, die ein Früchtchen von 
Carj inus pyrarnidalis von Schrotzburg darstellt. Falls diese Bestimmung zutrifft, spricht das Vor- 
handensein eines Hainbuclereliktes für ein höchstens oligocänes Alter der Schichten, da diese 
Pflanzen sonst erst im Miocän der Schweiz auftreten. 

b. Schlierensandstein. 

Von Bohl gegen Wintrösch hin, an der Wydegg, am Wehrihubel (zwischen den helvetischen 

Stadschiefern und der Leimernklippe), sowie in einzelnen geringere Vorkommnissen treten Sand- 

steine auf, die dein Schlierensandstein Kauf ni anns entsprechen. Dieser Forscher charakterisiert 
die Gesteine wie folgt (43,556) : 

�Die 
Hauptmasse der Bildung besteht aus einem grobkörnigen, dunkelgrauen Sandstein. 

Seine Bänke sind bis 21/2 m dick und zeigen im allgemeinen eine viel wildere Beschaffenheit als 
der Hohgantsandstein, namentlich durch die Ungleichheit des Kornes und durch die häufig vor- 
kommenden, meist eckigen, bis haselnussgrossen Geschiebe von rotem Granit etc., der vollkommen 
mit deni der miocänen Nagelfluh übereinstimmt. Dazu kommen Quarz und Glimmer, manchmal 
auch Kalkgeschiebehen. Das Gestein scheint oft nichts anderes als ein verwaschener Granitgrus 

zu sein und dient denn auch gar oft der bekannten grünen Granitflechte zur Unterlage. Bezeich- 

nend sind auch gewisse glaukonitische bis grünerdige Einsprenglinge. Mit Säure behandelte Stücke 

ergaben meist ein leichtes, deutliches Aufbrausen. Es finden Übergänge statt : einerseits in fein- 
körnige, teils plumpe, teils wohlgeschichtete, macignoartige Sandsteine, anderseits in kleinbrecciöse 
Konglomerate. " 
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Da die Schlierensandsteine in meinciºº Untersnchungsgehiet nur in geringer V"erhrvitung und 
schlecht aufgeschlossen auftreten, so kann ich diese Beschreibung; Kaufmanns, soweit meine 
Beobachtungen reichen, nur bestiitigen. Dieser (gelehrte fand im ganzen Gebiet des Schlieren- 
flyschs nur an 8 orten kleine Nummaliten von der Grüsse und Gestalt der Nuinmulina vario- 
laria, meist vereinzelt, zuweilen aber auch in grösserer Anzahl. Diese Nunìmulitenart wird von 
Boussac ºuelºrnºals in Auversienschichten erwiihnt. 

III. Das autochthone, subalpine Gebiet. 

1. Die miocäne, bunte Nagelfluh. 
Petrographisches. Die im Untersuchungsgebiet auftretende bunte Nagelfluh bildet ein polygenes 

Konglomerat mit vorwiegend kristallinen Geschieben, die durch einen sandig-tonigen Zement zu- 
sammengehalten werden. Dieses Bindemittel verwittert zum Teil leicht (ani Kirchweg Merligen- 
Sigriswil und am Weg Wiler-Sigriswil), so dass die Gerölle fast ein Raufwerk von Blöcken bilden. 
Andernorts (Guntenschlucht) erträgt der Zement den Angriff des Schleifsandes von Wasserfallen 
so gut, dass glatt geschliffene, bunte Flächen entstehen. Mannigfach ist die Art der Geschiebe. 
die die Hauptmasse der Nagelfluh ausmachen. 

Rote Granite (zum 't'eil Habkerngranit). Feldspat: roter Orthoklas, zum Teil in 3 ein langen 
Kristallen eingesprengt. Quarz : helldurchsichtig, grau, ölgrün, gelbbraun, rötlich. Glimmer: wohl- 
ausgebildete Biotittafeln, oft angereichert. Struktur : durch grosse Feldspäte und Biotite hie und da 
porphyrisch, fein bis grobkörnig (letztere vorwiegend). Farbe: veränderlich nach der Zusammensetzung. 

Grüne Granite (zum Teil Habkerngranit). Feldspat: weisser Orthoklas und grüner Oligoklas. 
Quarz : glasartig, grau. Glimmer : schlecht umgrenzter Biotit. Dazu kommt ein mehr oder weniger 
starker Chloritgehalt. 

Graue Granite. Feldspat : weisser Ortlioklas. Quarz: grau iliu"chsichtig. Glimmer : wohl um- 
grenzter Biotit. Der graue Granit ist petrographisch oft vom Gasterngranit nicht zn unterscheiden. 

Porphyr. Dichte, dunkelrote Grundmasse. Einsprenglinge von hellrotem Ortlioklas und durch- 
sichtigem, grauem Quarz. 

Gabbro. Grün, grobkörnig. 
Serpentin. 
Gneise. Die grünen und grauen Granite gehen oft durch gneisige Struktur in Granitgneis 

und Gneis liber. Niemals konnte ich dagegen rötliche Gneise beobachten. 
Glimmerschiefer. Reicher Muskovitgehalt, meist stark verwittert. 
Quarzite. ßraun (jaspisartig), rot, ntilcliweiss, grau oder grünlich. 
Kalke. Dicht, petrographisch mit dem Fleekenneokom, dem Titlion und dem Lias der Klippen- 

decke übereinstimmend. 
Kieselschiefer. Schwarzblau. 
Sandsteine. Aussen gelb. innen bh ulichgrau, oft finit Schlieren, den Sandsteinen im Wiltlfysch 

entsprechend. 
Niesenbreccie. Kalkbreccie mit I )olouiitbrocken und kristallinen Einschlüssen. 
Hornfluhbreccie ('? ). Gelblichgraue, bläuliche und rote, dichte his schwachscliuppige Kalke als 

Komponenten. Stark zurücktretend auch grünlicher und grauer Quarz im Bindemittel. 
Granitbreccie. Verfestigter Granitgrus mit eckigen 1)oloniitbrocken. 
In den Rollsteinen wurden folgende Fossilien gefunden : 

Nummulina spec. von Kauf in a ii n, 
Panopaea i. etermedia von Tscha ii gefunden und 
Cardiium- o bligiuuum von Ma yer-Eymar bestimmt. 
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Im nordwestlichen Teil des Untersuchungsgebietes ändert sich das Verhältnis der kalkigen 
und der kristallinen Gerölle. Bei Sigriswil trifft man fast ausschliesslich letztere an, gegen die 
Zulg hin vermehren sich die erstem bis sie etwa 1/3 der Gesamtzahl ausmachen. Immerhin bleiben 
auch hier noch die Quarzite die häufigsten Geschiebe. 

Zustand der Gerölle. Auffallen muss mancherorts die starke Verwitterung, die einzelne Ge- 
steine betroffen hat. Oft füllt nur noch Granitgrus die Höhlungen des Bindemittels aus. Gleich 
daneben finden wir aber auch noch recht frische Gesteine. 

Form und Grösse sind fast so verschieden wie die Zusammensetzung. Vom Sandkorn bis zum 
meterlangen Block sind alle Zwischenstufen vertreten. Eckige und kantenbestossene, flache und 
runde, rauhe und glatte Komponenten stecken nebeneinander im Konglomerat. Die Grösse nimmt 
im allgemeinen von Ralligen gegen die Zulg hin ab. Immerhin treffen wir auch im Eriz noch 
vereinzelte grössere Blöcke. Kein Beobachter der Aufschlüsse zwischen Gunten und Ralligen und 
östlich von Endort kann sich wohl des Eindruckes erwehren, dass das Material unmöglich aus 
weiter Ferne stammen kann (Früh 45 ; vom Südrand der Alpen). An diesen Stellen kann man 
die geistreiche Erklärung Bernhard Studers (2 und 9), der die fremden Gesteine von einem 
versunkenen Alpenrandgebirge herleitete, gar wohl verstehen: 

Eingelagerte Sandsteine und Mergel. Je mehr wir uns vom Alpenrand entfernen, desto häufiger 
finden wir Sandstein- und Mergellager in die Buntnagelfluh eingeschaltet. Die Sandsteine, meist 
glimmerreiche, graue Bänke, begleiten graublaue, seltener gelbe Mergel mit Pflanzenresten und 
Kohlenschmitzen (67,41). Grünliche und rostbraune, etwas sandige Mergel enthalten bei der 
Losenegg im Eriz zahlreiche Schneckenschalen. Diese weichem Einlagerungen in der harten 
Nagelfluh veranlassen die Entstehung von Terrassen, Rippen und Riffen. Je nach dem Grade 
der Denudation besteht die Fläche der Stufe aus Nagelfluh oder noch aus Sandstein. Die Nagel- 
fluhbank bildet die scharfe Kante des Bordes, das zur nächsten Terrasse führt. Die untern 
Partien des Abhangs, hie und da als ausgewitterte Balm vorhanden, enthalten den weichen Sandstein. 

Herkunft der Gerölle. Nach dem heutigen Stand der Alpenforschung benötigen wir kein 
hypothetisches Randgebirge mehr, uni die fremden Gesteine zu erklären. Nach der genialen Auf- 
fassung Schardts stammen sie aus überschobenen und dann 'abgetragenen Klippendecken, deren 
Ursprung im südlichen Teile unserer Alpen zu suchen ist. So viel ich erkennen konnte, lieferte 
hauptsächlich die tiefste Klippendecke (Habkerndecke = Niesenflysch) das Material zu den unge- 
heuern Schuttanhäufungen der Molassezeit. Über den genauen Zusammenhang wird später berichtet. 

Paläontologisches. Leider kennen wir einzig aus dem Eriz zwischen Losenegg und Bühl 
bestimmbare organische Reste. Beim Strassenbau wurde im Jahre 1839 eine ganze Miocänflora 
entdeckt. Nach Fische r- 0oster befindet sich die heute wieder zugeschüttete Fundstelle etwas 
westlich von Bühl (67,41). Heer erkennt (10) die folgenden 67 Arten : 

Xyloynites protogaeus H r. 
Wood2vardia RBssneriana U ng. 
Lustraea styriaca Ung. 
Aspidium pulchellum H r. 

Fischeri H r. 
Pteris Goepperti Web. 
Sequoia Langsdorfi B r. 
Pinus Hampeana Ung. 
Ephedrites Stotzkianus Ung. 
Phragmites Oeningensis A. B r. 
Cyperites canaliculatus H r. 
Sabal haeringiana Ung. 
Aronites dubius H r. 
Liquidambar europaeasm A. Br. 
Salix varians Göpp. 

macrophylla H r. 

Salix angusta A. B r. 
� elongata y4 e b. 

� tenera A. B r. 
Alnus gracilis Ung. 

� nostratuin Ung. 
Carpinus grandis Ung. 
Quercus elaena Ung. 

hamadryadum Ung. 

ý, drymeia Ung. 
tephrodes Ung. 

� Buchi Web. 
Minus Fischeri H r. 

illassalongii H r. 
Planera Ungeri Ett. 
Ficus lanceolata H r. 

Brauni H r. 



- 55 - 

Ficus areinervis Ross in. Ilea sphenophylla Ung. 
Lauras primiyenia Ung. Berchemia midtinervis A. B r. 
Cinnamomum Scheuchzeri H r. Rhamnus deletus H r. 

� 
lanceolatum Ung. 

,, Gaudini H r. 

� 
Buchi H r. n Rossmässleº"i Ung. 

� retusum Fiseh. � Decheni Web. 

� polymorphem A. B r. Eridani Ung. 

� spectabile H r. � acumiºnati blies Web. 
Diospyros brachysepala A. B r. Rh as Aleriani 11 r. 
Cornus orbi fera H r. � 

Pyrrhae Ung. 

� 
Studeri H r. Juglans acuminata A. B r. 

� rhamni folia Web. 
,, vetusta H r. 

Liriodendron Proecaeinii Ung. 
� 

bilinica Ung. 
Terminalia Radobojensis Ung. Pterocarya denticulata l li-. 
Apeibopsis Deloeri H r. Phaseolites orbicelaris Ung. 
Acer tricuspidatum A. B r. Cassia cordi folia Ili-. 
Pittosporum Fenzlii Ett. Lequminosites Proserpinue Ili-. 
Celastrus oxyphyllus Ung. 

Ganz nahe dieser Stelle fand Ki ss ling (67,41) im Liegenden eines geringen Kohlenbänd- 
chens an der Strassenbiegung östlich von Losenegg folgende Süsswasserfauna : 

Limax spec., stark gerippt Lymrtaea cf. girondica NouI. 
Helix Eckingensis Sandb. Cyclostoºna antiquuºn B r. 
Planorbis cornu Brong. Theridonºys spec. (Rechter Unterkiefer 
Lymnaea pack ygaster T li o ni ae mit 4 Zähnen und ein Fernur. ) 

Alter der subalpinen Nagelfluh. Kaufmann, der bedeutende Kenner unserer Molasse, stellt 
in seinem bathriologischen Schema (43,564) die Süsswassermolasse von Sigriswil und Eriz ins 
Untermiociin. 

Verbreitung. Dieses Unterrniocün bedeckt in grosser Einförmigkeit den Nordwesten des Unter- 
suchungsgebietes und wird zwischen Ralligen und dem Hörnli von mitteluºiocänen (? ) Sandsteinen 
und Mergeln überlagert. Von da bis nach Breitwang hin stösst es diskordant an den subalpinen 
Flysch. Grosse Teile dieser so umgrenzten Fläche werden durch glaciale Ablagerungen verhüllt. 

2. Miocäne Mergel und Sandsteine (�Ralligschichten"). 
Petrographisches. I)en viel- 

fach wechselnden und doch 
gleichförmigen petrographischen 
Charakter zeigen am besten die 
folgenden Profile: 

1. Östlich der Sausenegg im 
Bresserngraben von den Felsen 
unterhalb Tönimoos bis zum Zu- 
sammenfluss der Bäche. 
10.120 m graue, spiessige bis 

schief tige Mergel mitSand- 
steineinlagerungen. 

9.3 in rote, bunte Nagelfluh. 
Gerölle bis Kopfgrösse. Ze- 
ment stark eisenschüssig. 

o. ýÓóD to o 
w. 

1o. 

13 on'ti)1 AV 
D.. ',:, W.. 

1 ý' Iý iý. 13. 
Molasyeprofll inº Ilnrggrabeu nordüstliclº der S: uº, enegg. 

I. 7. U. \a; xeltluli. 
2, S. Alerl; el unit Sanllxteinliünkeu. 
: º-tt. Sauil+teiul, üuke. 

10. Mergel. 
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B. 4 ni Wechsel von Mergelsanden und Sandsteinbänken von zunehmender Dicke (0,5-3 dm). 
7.1 � Nagelfluhbank hell gefärbt durch Quarzite. Gerölle bis 1 dm. 
6.1.3 � Sehr weiche Sandsteine. 
5.2 � Härtere Sandsteinbänke. 
4.3 � Weicher Sandstein in Nagelfluh übergehend. 
3.1 ,, Harte Sandsteinbank. 
2.5 � 

Mergelsande, die durch Sandsteinbändchen von 1--3 dm. Dicke unterbrochen werden. 
Die Sandsteine sind reich an Kohlenschmitzen, hellgrau, quarzreich, fein- bis mittelkörnig. 

1. x� Bunte Nagelfluh mit grossen, kristallinen Geröllen. 
Dieses Profil gibt uns Aufschluss über die tiefsten Partien der miocänen Mergel und Sand- 

steine und ihren Kontakt mit der bunten Nagelfluh. Die Schichten fallen konkordant mit 47 
nach S 42 E. Von Dislokationen bemerkt man keine Spur. 

II. Zwischen Twing und Stampf am Zufluss des Rüeggersbaches. 
3. x in Sandsteine und Mergel in regem Wechsel: 5 cm Sandstein, dann 10 cm sândigtonige 

Mergel, dann eine Schicht aus Mergelknauern von 1-5 cm Dicke, dann wieder 10 cm 
Mergel, dann 5 cm Sandstein etc. 

2.30 � Wechsel von dünngeschichteten (5-10 cm), weichen Sandsteinen und Mergeln. Die 
Sandsteine sind sehr reich an Kohlenschmitzen und Pflanzenresten, zum Teil erinnern 
sie an groben Flyschsandstein. 

1. y� Glimnierreiche, ziemlich harte Sandsteine, graublau, Schichtflächen ruppig und mit ihren 
Wülsten oft an Fladenlava erinnernd, feinkörnig, Kohlenflecken. Bänke bis 1 ni dick. 

Dieses Profil bildet wohl das Hangende zum I. Profil. Die Wülste auf den Schichtflächen 
mahnen an die von Tornquist (89) beschriebenen und abgebildeten Verhältnisse der Allgäuer- 
molasse. Doch kann ich mich seiner Erklärung (Fältelung der noch in weichem Zustande aufge- 
richteten Molasse) nicht anschliessen. Ich betrachte die Formen lediglich als Wellenfurchen, da 
unì Innern der Bänke jede Spur von Fältelung fehlt. 

111. Profil im Gersterngraben von der Brücke bis zur Endorfallmend hinauf. 
12. x in Lokalmoräne. 
11.120 � Graue Mergelschiefer mit seltenen Sandsteinbändchen. 
10.50 � 

Sandsteine, grobkörnig, braun angewittert, sonst bläulich. Eine Felsstufe bildend. 
Nach oben in einen Wechsel von Sandsteinen und Mergeln übergehend. 

Diskordanz. 
9.50 m Mergelschiefer mit dünnen Sandsteineinlagerungen. 
8.25 

� 
Sandsteinplatten von 1-3 cm Dicke. 

7.150 � Graue Mergelschiefer. 
6.10 Grünlichgrauer, weicher Sandstein. 
Diskordanz. 

5.30 m Wechsel von 2-30 cm dicken Sandsteinen und dünnen Mergelbändchen. Die dickern 
Schichten meist grobkörnig. Rollsteine bis Haselnussgrösse. Schichtflächen mit Wellen- 
furchen. Eine Auster in einer Sandsteinbank. 

4.30 � Schmutzende Mergelschiefer. 
3.10 � 3-30 cm dick gebankter, harter Sandstein mit einzelnen Geröllen bis Haselnuss- 

grösse. Schichtflächen wulstig. Mergelknollen. Zwischen den Bänken 5 cm mächtige 
Mergelschiefer mit Kohlenflecken (mit Mergelschiefern des Belpberges petrographisch 
übereinstimmend). 

2.200 dickschiefrige, bläulichgraue Sandmergel mit dünnen Sandsteinbänken nach unten 
immer dünnschiefriger werdend. 

1.2 
� 

50 cm mächtige, kohlenfleckige Bänke von hartem, bläulichgrauem Quarzsandstein 
wechseln mit 10 cm dicken, blauen, sandigen Mergelzwischenlagen. 

y� Aaremorane. 
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Soviel ]nan aus der Streiclu'ichtung ersehen kann. darf man das Profil als Fortsetzung der 
Profile I und II betrachten. I)ie unter 12 crrss,, ihnten Mergelsclºiefer werden weiter oben nocll- 
nials durch eine sandsteinreiche Partie allgeliìst. 

I)er Fundort Italligen wurde durch Kaufinann (=1: 3.513) genau beschrieben. Er bietet keiii 
zusauºnleuhüngendes Profil. so dass ich auf eine Wiederholung verzichte. 

Paläontologisches. Ausser den zahllosen, aber unlºestiunººbaren Ptianzenresten fand icll einzig 
eine kleine Auster lui (ierstel'ngraben und eine Piatte voll kleiner Musc]ºeln (Corbula:? ), die deli 
hangendstou Sandsteinsc11ic1ºteu angehört. Ilei L'. ailigen entdeckte Studer luv als alluitaniscli 
bezeichnete Flora, die durch the Gelu'üder 'l' schan ausgeboutet wurde. Oswald IIeer und 
JI aye r- I: v]n a l' hestlllllliten dal'alls : 

Ta. r, "odiu. ur, distirhrrnr St 1º g. I; uphorbi. oplr? /llýtýrý jýrotogae2rui Dr. 
Podoraqp«, s eocCireira U ng. Celasirus elaerrus [' ný, ý. 
Pinrts hepios Ung. � protog«t«s h; t t. 

palaeostrobus 1, '. tt. Zizgphaus Urgrri Ili.. 

: lntrrdo Goepperti M ii. Urrlbcr giu prirtaaev« Hr. 

Poucites Kaaafrrtaìttti II r. Cassia plraseolites Ung. 

rigidus Il r. � Zeph! /ri Ett. 
Carex Scheuclrzeri Il r. T. eg2tmirtosites Fisrheri, Il r. 
Quercus furciu, err"is Il oss ili. Acacia ìllel/rati I' isc ll. 

� rraJrtilloides Ung. 
r Stotzkiarra irng. 

Pisouia eocfl, ìíica r: t t. 
Ciitrc(nuorrruru laiiceolatz. nra I'n . g. Lutr«a"ia sartrra :ý I~; ast. 

� 
S"heuchzeri II r. Crlr-eun seýui. ýtrirrtu I) esh. 

(iervillea Haeriugiarra Et t. (, '«rd iinm Heer"i- aI a}'. - h, ynº. 
I3cchsia helcelica Ile Lrrzer"rreuse N1 ay. -1,; y iii. 

. llgriea acuminata [T n g. St«der"; 
_ll ;ºý. -h: Inl. 

� 
baraksirefolia Ung. Thwierase ýI a ý'. -Fv nl. 
rlrg«rtdr«ef ólia Br-ii. Viuwla 1tiI«dei-i, ll ür ii. 

," 
ligrritrnra [T n g. Corbulr. t Herikelirtsi Nyst. 
lon"giJol, ia Ung. Cori! /eria Bastei-oli I) es 1º. 

1; 'chilorrirnra Soplii«e Web. lllelýýrtnhsis acuºairr. rrta Sandi). 
h; acgerti« - 

Haeriugiarea Ung. 
� 

Heeri Mav. -Ev ili. 
Eucalyptus eor"iiiiicu U ng. St, rophosloru, « araoººrphaliis Sa il d I. 
E«pltorbiophillluuz subrotundurri Ung. 

Altersbestimmung. I)as Alter der sogenannten �H01ligschichtoll" 
ist zweifelhaft. Alali weiss 

vorerst nicltt sicher. 01) die Schichten, die bei Halligen diskordant , in (lie Nagelfluh stossen. 
gleichaltrig sind finit den petrograpliisch übereinstilunlenden (aesteinen. die del- lºunten Nagelfluh 

auflagern. 
Sodann lässt sich das Alter einer Schicht kaum durch Pflanzen sicherstellen (die wenigen 

tierischen Fossilien lassen die Frage auch offen ). Endlich hinnen wir nicht bestimmen, olº die 
Schichten von Halligen eine aus der Tiefe heº". ntfge(luetschte oder eine abgesunkene Scholle bilden. 
Nach diesen Bedenken scheint es unglücklich gewesen zu sein, dass Ulan von diesem talsichern Ort 
eineu Namen lieh 1111(1 damit eine weitvrrbreitete. 1)etrog raphiSCII übercinstitunºende Gesteins- 
gruppe belegte. Dagegen wendet sieh mit i echt ArnoId 11 ei ni (98.97). Ob er aper faut tut, 
die 

, 
Halligscllicllten-` uif (; rund petrographischer t bereinstimniiing einzelner Partien mit dein 

Fisch ins obere Lutt tien zu stellen. ist eine andere Frage. Obeli habe iclº im Profil Il atif die 
Aluilichkeit gewisser Sandsteine mit Khi 1ºpenflýschsandstein aufmerksam gemacht. Die, Ilaulºtmasse 
der 

�Halliguieº"gel" lässt sich petrographisch nicht, 5'011 gewissen Flvschluergelli der Stadschiefer- 
gruppe unterscheiden. 

Beitrüge zur reulur. Karte der Schweiz. ii. F. l. ioIL. XXIX. 8 
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Ich betrachte die Mergel und Sandsteine, die konkordant auf der untermiocänen bunten 
Nagelfluh liegen als marines Mittelmiocän. Sie würden demnach der untern Abteilung der St. Galler- 
oder Bernerschichten (Hünigen, Iläutligen, Belpberg) Kaufmanns angehören. Ihre Mächtigkeit 
wurde durch Stauung einzelner Schuppen beim Vordringen der alpinen Überschiebungsdecken 

vermehrt. Sind nun die fossilhaltigen Schichten von Halligen Mitteleocän, aquitanisch oder mittel- 
eocän't Die Frage lasse ich offen. 

Verbreitung. Die Mergel und Sandsteine nehmen das Gebiet zwischen der bunten Nagelfluh 
und dem subalpinen Flysch ein. Ihre Abtragung in der Gegend von Sigriswil veranlasste die dor- 
tige Depression, die heute meist von Glacialschutt bedeckt oder aufgefüllt ist. Die grösste Aus- 
breitung besitzen sie zwischen Sausenegg, Zettenalp und Hörnli. Da sie weiter nordostwärts 
fehlen, tritt dort die bunte Nagelfluh in Kontakt mit dem subalpinen Flysch. 
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C. Tektonik. 

I. Einzelbeschreibung. 

1. Das Molasseland. 
I)ie Molasse lagert sich in grosser Finförniigkeit vor deut nordwestlichen Alpenrand, schwach 

gegen denselben einfallend und ihn unterteufend (Tafel II. Profil III). AVcil hauf ni ann die 
Mergel zwischen Iliihnersteig und Sausenegg als ailttitaniscli. den Sandstein von Ilülinersteig da- 

gegen als jünger betrachtete, konstruierte er für diese Zone eine Antiklinale von , 
RaIligscliic fiten", 

die sich in seinem eigenen Profil (43, Taf. XXX, Fig. 1) etwas gekünstelt ausnimmt. Wie ich 

schon in der Molassestratigraphie darlegte, betrachte ich die Schiclitserie des I3resserngrabens bis 

atif den Ilühnersteig als eine normale, da ich keine gegenteiligen Beobachtungen machte. Geringe 
Fältelungen, kleine tTilei sclneblingen beobachtete ich i011 (iersteriigrabeii, an (lei' Sauseiìegg bei 
Finsteregg (hier wahrsclieinlicli durch Ilackenwerfen erzeugt! ) und ain obern Bressernbach. Solche 
Störungen ani Alpenrand verwundern uns nicht. Beine Vordringen der Uherfaltungs(leeken mussten 
auch die 1lolassegebirge, an denen die Docken 

�brandeten", 
in Mitleidenschaft gezof; en werden. 

(süssere Verwerfungen, l'berschiebiingen mid Faltungen konnte ich nicht wahrnehmen. I)a der 
Kontakt zwisclien den Molasseschichten und den subalpinen Flvschntergelil nut Ausnahme des 
Ilorrcnniettlengrabens stets durch Vegetation und Schutt bedeckt ist, so gelingt es nicht. sich auf 
Grund der Verllültnisse des LTntersucltungsgebietes eine sichere Vorstellung über die subalpine 
Molassetektonik zu machen. Eine Revision der gesamten subalpinen Molasse ist ein dringendes 
Bedürfnis. 

\Vie oben erwähnt, befinden sich die durch ihre Pflanzen berühmt gewordenen Ralligschicliten 
in einer tektonisch unklaren Lage. Sie stossen diskordant (Taf. II. Prof. I und Pliot. 1, an die 
bereits horizontale Buntnagelüuli von Ralligen-Gunteii. Die Ralligschichtenseliolle scheint ilirer 
Lagerteig nach eher zu den subalpinen Klippeuschollen zu gehören, d. li. durch die hecken von 
tTntergrund Iosgescltürtt, gehoben und an die jüngere Nagelfluh angepresst zu sein. I)ie Frage 
der Ralligschichten bleibt also noch offen. Sie kann nicht in der [ingebung Ralligens gelöst 
werden. 

i her die Brandung der hecken ani Nageliluhgebirge des 'I'hunersees äusserte sich Arno1d 
Il ei ni (74,454). Er erblickt darin, dass die Molasse des östlichen Tliunersceufers keine westliche 
Fortsetzung liat, einen Beweis für jungtertiäre Denudation schon gefalteter Nageltiultgebirge. Nach 
fini blieben die llolasseberge unlhceinfusst durch die 

�brandenden'` 
Decken. Dagegen 1i tte die 

tertiiire Deinidation westlich des Thittnerseeufers eine riesige schüsselförmige Vertiefung entstehen 
lassen, in die später die Préalpes ýorgcdrungen seien. Diese Vermutungen haben etwas 1Vahr- 
scheinliclºes an sich, das durch keine mir bekannten Beobachtungen (ausgenommen die geringen 
tektonischen Störungen) beeinträchtigt wird, obschon ani 'l'hnnersee nicht so gewichtige Gründe 
für diese Auffassung sprechen wie in demi ('litidirsten. 
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2. Die subalpine Zone. 
Zwischen di e Niederhorndecke und die autochthone Molasse sind eine Anzahl fremdartiger Klippen- 

gesteine eingequetscht, die samt denn begleitenden Flysch eine weidenreiche, wellige Zone am 
Fuss des Alpenrandes bilden. I)ie helvetische Gellihornzwischendecke lieferte (109) dazu Flysch 
und Taveyannazsandsteinschollen ; die Klippendecken steuerten ausser Flysch vorzüglich mesozoische 
Gesteine bei. Alle diese Schollen stecken ganz unregelmässig im Flysch ; sie sind in ihn hinein- 
geknetet. Allgemein lässt sich sagen, dass die helvetischen Gesteine ans Kontakt mit der Nieder- 
horndecke auftreten. Eine Ausnahme davon machen die 'l'aveyannazsandsteinvorkommnisse über 
Ralligen und auf denn lºüeggershubel (Fig. 15). 

I)as Klippengebiet von Merligen-Rotbühl ('I'af. IV) beweist ziemlich einwandfrei, dass diese 
Trümmerzone sich unter dein Sigriswilgrat hinzielet. Sie bildet mit ihren milden Bodenformen ein 
wenig steiles Gehänge, das sich am See von der Grönbaclnnnündung bis nach Malligen hinzieht. 

und bei Rotbühl und Wiler nuit denn nnoränenbedeckten, ähnlich geformten Nordwestfuss des 
Sigriswilgrates in Verbindung steht. Einen schroffen Gegensatz dazu bilden die viel steileren und 
deshalb fast ausnahmslos bewaldeten Geh.: i, nge des helvetischen Gebirges. Wie aus der Karte und 
den Profilen ersichtlich ist, erkennt man genau, wie die Schichten der untern Kreide der Giebelegg 
über die 'l'rüuunerzone weg in die Luft hinaus streichen. Als Hauptbeweis der Überschiebung 

der Niederhorndeeke muss der Felstand geltend gemacht werden, dass nach Uerber (71) die 
Taveyannazgesteine stets in der 'l'iefe des Kiestales auftreten und nie der Kiendecke (90) ange- 
hören. Demnach können die Taveyannazsandsteinklippen nur unter deine Sigriswilgrat und Beatenberg 
durch mit ihrem Ursprungsgebiet in Zusammenhang gebracht werden. 

Ani nördlichen Ende des Grönbachdeltas wurde das südlichste Taveyannazsandsteinvorkommnis 
behufs Gewinnung von Bausteinen abgedeckt. I)ie Lagerung ist, sowohl an der Landstrasse als auch 
am Kirchweg (Merligen-Sigriswil), unklar durch die starke Klüftung. Die Oberfläche scheint zackig 
zu sein. I)er Fels ragt aus verfestigter Moräne und Bergschutt heraus. 

Das nächste Taveyannazsandsteinriff trennt als Tanz- 

. .% hodentluh den Kieniiz'raben vorn R; T. ddelhrunnenýýrýThen 
-- ý ----------------ý--__--- l'i;. 11. Pronl (liti-eli die Qý 

pý ýýýý\\\ý (auch 'l'aizbodengraben genaint (Pliot. 11). Fs über- 
lIiL111'll 111111" f/. \\\\\\\\\\\\\\\: 

.1... 1.,, 1,1,,. -. 1 .. 1. 

ragt aie weitverbreiteten Jcliuttinassen ctes lialllgliolz- 
bergsturzes. Sowenig wie beine Merligerriff lässt sich 
hier erkennen, in welchem Schichtenverband das Ge- 

steiii ist. 
Nördlich davon am Alpweg Oberhausen-. Iastustal 

tritt der '1'avevannazsandstein in der bekannten Dallen- 
fluh (16 und 20) rings von Fisch umgeben auf (Fig. 3 

lllý 
. und 14), eingelUeninit zwischen den verdeckten (uips- 

ý>ýv 7 stock von Rotbühl und das abgescherte Ende der Langfluh. 

i. Flv, eh, ehh"rer. 
2. lier , chntt, 
3. Tavevauuiu, autl, toiu. 
1. wcp: von Ubcrhan, eu uach ileui . In, tu, tal. 

I)a ich bez(iglicli des Gipses einzig auf die schon ?l ? 11 
in der Stratigraphie erwähnten sehr zuverlässigen An- 

gaben R il ti ni euers angewiesen bin, verzichte ich hier 

auf eine nochnìalige Erörterung. 
/. wischen Oppetswil und denn Kirclºweg zeigt das (kehiinge grosse Neigung zu Schlipfen. Das 

('ouches rouges-Piff der Biirenegg begrenzt dieses Gelände westlich. Der Umfang des Biirenegg- 
riffes kann nach der Bodenforuº bemessen werden. Die Kalke und Schiefer ragen als Rücken über 
den morünenbedeckten Flysch empor. [1her (lie Lagerung lässt sich nichts Gewisses sagen. Noch 
vor einem Jahr ragte mitten im Kirchweg ein jetzt beinahe verschwundener Felsabsatz heraus, 
welcher eine kleine, enge Falte bildete. Vegetation und Schutt wehren auch hier der Beobachtung. 

Wenige Schritte auf denn Kirehweg bringen uns zum letzten Taveyannazsandsteinvorkouuuen 
der Gegend. Es bildet einen 'feil des linken Abhanges des östlichen Armes des Ralligbüchlis. 
I)as Gestein erscheint tektonisch beeinflusst (Fig. 10 



- 
(it 

- 

Über der Bodmialp (TaS. 14 trügt der (Trat, der sielt Volt der llülºre nach tit"estnordwesten 

erstreckt, die fossilreiclien Liasriffe und niilter dens ýigrisýýilgrat eine 'l'. ºveýýann; tisandsteinscholle. 
l' ly c1ischiefer tretinen die letztere von den benachlºarten (; 'steinen der Niederltorndecke lia uf- 

ni ann, welcher alle fliese suhal phien Vorkoinutnisse eingehend heschreiht (43,268-388), meldet 

auch das Vorkoniuten N'on iiunten Tonen und Rattchwacke. 

P. >sag P. MOO P. -/Se", x 

Subalpine Flyselºzoººe von Ilberzettenalp. 

ý= Hcrý. ýchtttt. h' = F1. v: ch. Ell = h: xuti. cho Hli'rckr 
. 

[' _'Iaý r, ganuazýnuýlsh iu. L- Irlancr Lr hm. 

Fig. 15 und Tafel Il Prof. 111 inachen uns mit den für die subalpine Zone eb; traktoristischeu 
Verhýiltuissen auf der ýVasserscliride zwischen der Obern glatte und der Obern Zettenalp belkaiint. 
Zinn erstenuia1 zeigen zahlreiche h; ntlºlüsstnºgen, dass der 11vsch w ithiii den Ifnternrtnid bildet. 
In ihn hineingeknetet treffen wir exotische Granite. ('ouches rouges-Blicke, Sandsteine. dunkle 
Iiall: e und 'l'avevannazsandstein. Letzterer schwimmt, bei P. 1600 auf deut Flvsch. Ganz nahe den 

nüocünen Sandsteinen und 1lergelrn des Iloclisehwandgrates iso heisst die ý1'assecscheide, die hier 
besprochen wird; formt ein Liasriff die hervorragende liulºpe. die, taunengcschmücla, ein \Valºr- 

zcichen der Gegend bildet. líleinere I. iasvorkouimnisse befinden sich auf der Untern Zettenalp. 

Beim Hubelhörnli bildet der Taveyannazsandstein ein langgezogenes Piff, das nordöstlich der 
Ili. itte von ('mein kleinen IBäichlein durelibrochen wird (Tafel III). Dieses W; isserlcin entblösst nahe 
dem Stege, auf deut der Pfad 'l'riiler-Hubelhürnli den (xraben überschreitet, die inº stratigralºhischeii 
Teil besprochene Iieuperldippe. Sie stecht mitten ini 

., 
\Vildtlvsch", der liier oft voran Il; uhkern- 

IdilºpentlYsch nicht zu unterscheiden ist. Ein eigenartiger, bergseliuttb(deekter 11(ige1rückcu, der 

sich parallel ztuu Sigriswilgrat von P. 1589 gegen l'. 1408 hinzieht. verdankt möglicherweise sein 
Dasein eineun versteckten Piff von Tavevannazsandstein. 

Auf der Sehörizegg zwischen P. 1478 und denn Stauffen P. 1520) ragt eine ganze Kollektion 

von Iilippengesteineim atis dein Boden : Halºkerngranite, Quarzite, weisse und rote L'odniiliaskalke, 
Tithonkalke und graugrüne ,, 

('ouches rouges". I)ocli sind nur Blöcke vorhanden. die aus dem 
FIysclt ragen. Die Gesteine werden in geringer Tiefe von der Nagelflug; des Staufeh unterteuft. 

Von da an fehlen Aufschlüsse bis auf die Alp Breitwang ani Fusse des Widderfeldes. hicr 
bemerkt man einzig 1+'Iysc1. Umsonst suchte ich nach der unntittelbar nördlich gelegenen (frossen- 
eggklippe mit ihren; Braunjura. I)ie von 11 ösch auf bloss ein einziges, kleines Bruchstück von 
Serpula convolutu M ti., welche Art iu den Ilumpluiesianusschicbten zu hause ist, " (43,325) ge- 
stützte Doggerldippe uuuss aus Betu Verzei('hnis der sulºallºiuetº Klippen verschwinden. 

Diese Ausführungen mögen gen(igen. uui den (Iharakter der subalpinen Flyscli- und Klippen- 
zone zu zeigen. 

3. Der Sigriswilgrat. 
i\Jauerglcich erhebt sich dick Kette über die sanften íllolassehügel des AIlºenvorlandes. Ebenso 

schroff stürzen die Wiiude zum schönen Justustal ab. Iºu allgemcincu erkennt man iui Sigriswilgrat 
einen Synklinalkýanini. Doch treten fast auf der ganzen Linl; c andere Dislokationen auf, welche 
Abweicliungen erzeugen. 
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a) 'Die Ralligstöcke. (Taf. IV. ) 

Wie in der Einleitung dargetan wurde, fasse ich unter diesen Namen das ganze Südwestende 
der Kette bis zur Spitzen Fluh zusammen. Die Ralligstöcke sind der Teil des Grates, der gegen 
den Thunersee absinkt. Zahlreiche Querbrüche ermöglichen das Niedertauchen des' Gebirges. 
Solchen Rissen verdanken die Merligwand und die Giebelfluh ihre Entstehung. Leicht erkennen 
kann man die Einwirkung auf die Langfluh, die eine gezähnte Schrattenkalkwand bildet. I)ie 
Schichten dieses Grates fallen mit der normalen Serie Auversien-Valangien nach Südosten ein. 
I)er untere Teil der Giehelegg lagert sich schuppenartig, jedoch mit verkehrter Schichtfolge, 
darauf, so dass eine zusammengepresste nach Südosten einfallende Auversiensynklinale entsteht 
(Taf. II, Prof. I). I)ie Überschiebungsfläche, mit welcher der Grat auf der subalpinen Zone auf- 
ruht, schneidet die Schichten der Ralligstöcke ab, nachdem sie Schleppungen ertragen haben. 
Ausgezeichnet demonstriert uns der Schrattenkalk der Giebelegg diese Tatsache, indem er bis fast 
an den Ostrand des Buchwaldes hinstreicht. I)ie stratigraphisch darunter liegenden Barréºnien-, 
Hauterivien- und Valangienschichten fallen ungefähr der Bergwand parallel gegen den Grönbach, 
wo die Schichtflächen - nicht Gletscherschliffe, wie Nussbaum (86) angibt - deutlich beobachtet 
werden können. Damit stellen wir aber einen grossen Unterschied gegenüber allen frühern Pro- 
filen, welche die untere Kreide in den Berg hineinfallen liessen, fest. Erst am Bach stellt sich 
Einfallen in den Grat ein (Fig. 1), doch wohl nur auf kurze Strecke, wie aus einer ähnlichen 
S-falte weiter unten in der Bütze zu schliessen ist. Nach und nach ändern diese Verhältnisse 
gegen die Spitze Fluh hin. Die Tiefe und die Pressung der oben erwähnten Eocänmulde nehmen 
ab, und bald fallen auch die Schichten der untern Kreide in den Berg hinein. Die Gesamtform 
nähert sich mehr und mehr der Synklinale. Die Merligwand gibt guten Aufschluss über ihre Be- 
schaffenheit. Zwei Verwerfungen zerreissen diesen Querschnitt. (Taf. II, Prof. II. ) Das mittlere 
Stück ist soweit eingesunken, dass sein Lithothamnienkalk, der die beiden äussern Schollen bildet, 
noch über dem Bergschutt erscheint. I)ie Schiefer von Unterbergli, welche die Senkungszone aus- 
füllen. fallen nach Süden. I)er westliche Kontakt mit dem Lithothamnienkalk schafft kühnen Klet- 
terern die Möglichkeit, die Spitze Flub durch direkten Aufstieg unter einem eingeklemmten Block 
hindurch zu erreichen. Der östliche Kontakt, mit Rasen und Tannen besetzt, liesst auch weniger 
geübte Bergsteiger das Unterberg li von Südwesten her erreichen. Die eingeklemmte Schieferzone 
keilt in der Nähe der Unterberglihütte aus. Nun bedeckt der zerscln"undene Lithothamnienkalk 
den Grat bis ans vordere Schafläger hin, zwei lý elsenkämme, die ein verkarrtes, fast vegetationsloses 
Längstälchen einschliessen, bildend. Zwei weitere Dislokationen untersuchen wir am besten von 
der Nordwestseite des Sigriswilgrates her. 

b) Die Mähreverwerfung. 

Ihr Verlauf auf der Ilühe (les Grates lässt sich nur schwer verfolgen. Leicht erkennt man 
sie , aber vom Iiüeggersliubel über der Zettenalp aus am anormalen Kontakt (les Schrattenkalkes 
mit den I)rusbergscliichten. I)ie frühere Fortsetzung des hier auskeilenden Kreidekomplexes fiel 
als her ; sturz gegen die Obere Matt hinunter, wo noch heute ein wüstes Chaos mit Moos und 
Ileidelbeeren bewachsener Felsblöcke dem Wanderer das Vordringen erschwert. 

c) Die Rothornverwerfung 

betvif den Westgipfel. Auch sie muss vorzüglich von der Zettenalpseite her betrachtet werden. 
Der Rothornwestgipfel, P. 2034, auch Esel genannt, besteht aus Lithothamnienkalk (Fig. 16), der 
durch Iloingantsandstein vorn ähnlich aussehenden Schrattenkalk getrennt wird. Dieser Schichten- 
komplex saunt den auf der Skizze durch Vegetation verhüllten Drusberg- und Kieselkalkschichten 

erscheint dem Östlichen (auf der Skizze linken) Flügel der Verwerfung gegenüber, um zirka 



150 m verrutscht zu sein. Die 
I)islokationsfüche verursachte 
eine Art Kamin zwischen dem 
Schrattenkalk und dem Haute- 

rivien. vorn Schrattenkalk des 
östlichen Teiles gewahrt man 
einzig einen kleinen xöcker, 
der im Sattel über dem Schaf- 
liger auf den weichen, durch- 

furchten Drusberg_ schichten 
ruht und mit dem Barrêmien 
der Justustalseite durcit das 
vordere Schaflager in direktem 
Zusammenhang steht. Ein gutes 
Bild von der Tektonik des Rot- 
horns gibt uns Fig. 17. Die 
klotzigen Lithothamnienkalke 
(L) ersetzen grösstenteils den 
Holigantsandstein (H). Rechts 
unten gewahrt man die obere 
Kante des abgesunkenen Schrat- 
tenkalkes, wahrend die Wasser- 

! %�ý'I, 
_ýiý 

1'ijr. 1G. Rothoruverßerfung r"ou der untern Zetteualp aus gesehen. 
t. Litlltithrinnliciuk; ilk. 
2. lioIignutsund-tciu. 

3. Rclu"uttcnkAl<. 

4. llrnLcr-sclticLtcn. 

: '. Oberer llzmtcrivienkicsclkalk. 
G. Schiet'rig-tnct"gelige Zuiie. 
ý. l'IItZ'rer Ilnuh rivi nkie, elkalk. 
ý. FI. vsclL iler subalpinen zolle. 

scheide (S), die Felswand links und der gauze Boden des - ehaf1i gens aus deni nicht abgesunkenen 
BarrCmienkalk bestehen. hinter dem Felsenvorsprung links befindet sich der Eingang der Eishöhle 
des Schafloches. vorn vordern bis zuni hintern Schafl; iger besitzt der Sigriswilgrat einen zentralen 
Kamm aus Auversiensandstein und -Kalken, die vielfach in Blöcke aufgelöst und von Verwerfungen 
und Auslaugungstrichtern unterbrochen, dein Berg ein wildes Aussehen geben. 

Fig. 17. Sidºrirýý il-Rotborn vom ordern Scbafliiger ally. 

P. 2034. 

/'" 't , l1 , ''>> ^ , ý'-. ', ýý"' , 
ýt ý ý/ 3'ý_ ýýý1 

II - Ituhý: uit, nud, teiu (Auvcrsieul. L=I, ith otluuuui(-ukalk ýAuvcr, iRau. s- ScUrattenkalk iIcs liarrèuiien. 
D_ I)rurlierg-; chiclrteu (I3arrèmicu). 
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d) Die Blumhornverwerfung 

spaltet vom Alpigetli bis zur SchürizHnh den Grat in zwei Teile (siehe Taf. II, Prof. IV und V; 
Taf. III ; Profilserie Taf. VIII ; Fig. 18 und 19). 

I)er westliche Flügel der Verwerfung setzt sich durch das hintere Schafläger zum Blumhorn 
(Fig 18 und 19) und his zur Schöriztluh fort. Inº allgemeinen fallen die IIauterivienschiclºten der Nord- 
westtlanke steil in den Berg hinein. Die auflagernden I)rushergschiclºten zeigen nºanuigfache kleinere 

lin. 18. Der Sigrisvf ilgrat vom Bluinhoru aus gesehen. Die Ilrulizähne und das hintere Schafläger. 

1. -- I, ithuthauwicnkalk. H= lluhg: uitsand. tein. s- Schrutteukalk. 1) - llrusberý, chiehteu. ('Hk -- üauterieieukieselkalk. 

Störungen. Einzig am Blumhorn tragen sie noch einen Fetzen Schrattenkalk als Dach (Taf VIII, 
Prof. XII; Fig. 19). Dieser entspricht dem des mittlern und vordern Sigriswilgrates. Der südöstliche 
Flügel der Verwerfung bildet eine Synklinale mit ungleich entwickelten Schenkeln. Der iussere 
(südöstliche, ) Schenkel beginnt über dem Alpigetli, nachdem er vorher am Justustalabhang nur durch 
Schollen (Taf. V, Prof. IV) angedeutet war, und schwingt sich auf zu den lotrechten Felsschroffen der 
Hörnlizähne (Fig. 18). Der Schrattenkalk erträgt in diesen Gipfeln die kühnsten Formen. Er stellt 
gleichsam das Skelett des Gebirges dar. In der Nähe des Blumhorns verbirgt er sich ini Innern 
des Hauptgrates und durchsticht dann die Nordwestflanke des Bursts, die er überragt. Eine Scharte 
unterbricht seine helle Kalkwand, so dass der Schutt der leicht verwitternden Drusberg- 
schichten einen grossen Kegel ins hinterste Schafläger aufbauen kann. Am Seidel durchdringt der 
Schrattenkalk nochmals den Grat, um auf der Sulzigrabenseite wieder aufzutreten und als weisses 
Band die Schöriztiuh zu umgürten. Der verkümmerte und ausgequetschte innere Schenkel der 
Synklinale tritt längs der Verwerfungslinie in mehreren Sclºrattenkalkschollen und -bändern zu 
Tag, und zwar auf beiden Seiten des Blumhorns. Auf Fig. 18 ragen links die Hörnlizühne auf, 
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Sch6rizfluli 
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liluºº, h4ýrn 
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Fig. R). Ila. Nordende deg Sigritiwi1 Tales von der Schürizegg aus. 

1. Auvcr. <ivu (fluliý: wt, auýlýtciui. 
"'. Scltrattenkalk. 

3. Ivslmr"chichtcu. 
1. Hnutcrk ii, ukirsclkalk. 

Criueerasschiclitcii. 

in der i\Iitte ist die Lücke des Allºigetlis; rechts vorn dehnt sich das hintere Schailüger mit 
den quer zum Grat verlaufenden Auversienfelsen (11) Ilinks, den längs der Kette hinstreichenden 
Sehrattenkalkschollen (S) [in der Mitte mit Rieht ung nach dem All)igetlil und den DI- und 
Kieselkalkbiinken (1). (Ilk) j rechts J aus. Im Ilinterg, euuºd erheben sich Mittaghorn und Rothorn. Das 
Gestein ist stark bröckelig, da es verschleppten Schollen angehört. lui übrigen wird der I auui 
zwischen der I3ruclilinie und dem nìüclitigen Sclu"attenkalkschenkcl durch IIohgantsandstein Ausgefüllt. 
Fig. 19 zeigt die Stelle. wo die I)islokationslinie die Nordostwaud des Sigriswilgrates zwischen 
lilunºlºorli und Sehöriziuh schneidet. 

e) Querverwerfungen 

zerstückeln den ganzen Grat in unzählige Schollen. Docli sind die Verschiebungen meist von ganz 
geringen) Ausmass. Wichtigkeit erhalten sie dadurch. (lass sie der Verwitterung günstige Angritls- 
linieu I)ieten. Man kann geradezu behaupten : Jede ßunse folgt einer Spalte oder Verwerfung. 
Diese Tatsache erkennt nian ~('11011 von ferne daran, dass (lie Griiben nicht der liclltung der 

grössten Neigung der Bergfianke folgen. Die genauesten Beobachtungen machte ich am hintersten 
Grat und stellte sie auf der Spezialkarte dar (Taf. III). Infolge der Zerstückelung und Denudation 
der Eocündecke ani Nordwestabhang der Hörnlizülule entstanden mosaikartige Einlagerungen von 
IIohgantsandsteinscliollen in den Schratteukalk (Prof. AI). lui weitern verdanken die Ili'ºrnliziihne 
ihre Gratform den Querverschiebungen (Fig. 18). Ein Ausmass hisst sich nicht ermitteln. 

4. Güggisgrat - Seefeld -- Hohgant. 
Durch das weite Justustal V"mn Sigriswilgrat getrennt, folgt iistlicll die gewaltige Seholle. 

welche iui Güggisgrat kulminiert und voue Thlulersee über den Gri'ulenherg zuul Ilohgant hill- 
strciclit. Die Kreide- und Eociinschiellten fallen meist schwach gegen Südosten. Faine Ausnaliule 
Irracht die Partie, welche sicle den IìLalligstöcken entsprechend gegen den See senkt. Ich behandle 
die tektonischen Vorkommnisse in zwei Ilaulºtallscllnitten, deren erster sieh toit der nordwestlichen, 
der andere mit der südöstlichen Zone befasst. 

Lu Justustal gelang es mir, zwei bedeutende Verýýerfungen nachzuweisen (''aI. II. Prof. 1 und V). 
liý"itrüýe zur geolo_. Karte der Schweiz, n. F. Lkfg XXIX. !1 
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a) Die Rufigrabenverwerfung (Fig. 1) 

Misst sich nur stratigraphisch feststellen. Vom (xrönbach bis an den obern Rand der eigentlichen 
Pufi in der Höhe von 1000 m steht Valangienmergel an. Wo er durch Kieselkalk abgelöst wird, 
geschieht dies nicht nach und nach, wie man deni Sichel-Burstprofil entsprechend erwarten sollte, 
sondern plötzlicli. Eine deutliche Fuge trennt beide Gesteinsarten. Dazu zeigen sich in den obersten, 
etwas dickbankigeren Valangienmergeln einige Störungen in der Lagerung. Nach etwa 30 in wird 
der Kieselkalk durch die Drusbergstufe. die nun bis zu den Wandfluhfelsen anhält, abgelöst. So- 
wohl südwestlich als auch nordöstlich dieser Stelle erkennen wir den Ilauterivienkieselkalk in 
seiner vollen Mächtigkeit' von zirka 200 m. I)emnach muss über dem Rufigraben diese Stelle ver- 
steckt sein, und zwar hinter den Valangienmergeln. Der gleiche Fall lässt sich an der Sichel direkt 
beobachten. Ermitteln wir approximativ den Betrag der Verwerfung, so summieren sich : Valangien- 
kalk zirka 30 m, (; riocerasschiefer 30 in und Ilauterivienkieselkalk 200 ni, Total 260 in. Davon 
sind in Abrechnung zu bringen die 30 ni Kieselkalk, die über den Valangienmergelmantel her- 
ausragen. Die Schollen verschoben sich demnach um zirka 230 in. Leider entblösst das Justustal 
kein anderes Profil, welches die Stufenfolge vom Grönbach bis zuni Grat erkennen liesse. 

b) Die Sichelverwerfung (Taf. II, Prof. V und Taf. V) 

stimmt genau mit der eben beschriebenen überein, nur dass man sie direkt beobachten kann. 
Beim Ilinterstberg besitzt der Ilauterivienkieselkalk eine Mächtigkeit von über 200 in. Dazu 
kommen noch zirka 100 ni Criocerasschiefer und Valangienkalk. Die Mächtigkeit dieser Serie re- 
duziert sich an der Sichel auf 10 m; d. h. voni gesamten Komplex schauen noch 10 in hinter der 
Valangienmergelverkleidung hervor. An den Soldflühen tritt wieder die ursprüngliche Mächtigkeit 

auf. Der anstossende Valangienmergel zeigt verschiedene Falten und Windungen. I)er Betrag 
dieser Verwerfungen muss auf 2-300 in geschätzt werden. 

Hängen die beiden Verwerfungen zusammen' Geht die Rufigrabenverwerfung in den Sigris- 
wilgrat Hinüber, etwa in die Blumhornverwerfung'! Diese Fragen lassen sich nicht sicher beant- 
worten, da gewaltige, weit ausgedehnte Geröllmassen und Vegetation den Zusammenhang unter- 
brechen. I)as aber steht fest: Der einfache Luftsattel der bisherigen Profile muss einer nach 
Norden überhängenden Antiklinale, die durch Verwerfungen gestört ist, Platz machen. Damit ist 
auch ein Schritt zur Erklärung des Justustales getan. Die vielen Bruchlinien entblössten auf weite 
Strecken die weichen Gesteine der untern Kreide von der schützenden Eoc(: in- und Schrattenkalk- 
decke. Auf diesen Linien setzten Erosion und 1)enudation ein, unterhöhlten die harten Deck- 
schichten, brachten sie zum Nachstürzen und schufen so das weite Justustal. I)ass der untere 
Teil, die Talstufe gegen Merligen nicht tiefer angeschnitten ist, spricht für das relativ jugendliche 
Alter dieser tektonischen Absenkung. 

e) Querbrüche des Güggisgrates und der Schrattenkalk-Eocänkontakt. 

f)ie Wandfluh, der Nordwestabsturz des Güggisgrates oder Beatenberges, verdankt ihre trutzigen 
ruinen- und burgartigen Fornieu den zahlreichen Querspalten, welche den Verwitterungsagenzien ihre 
Angriffsrichtung wiesen. Meist ist der Betrag der Verschiebung äusserst gering. Die Dislokationen 
sind durch ihre Lage fast ohne Ausnahme für das Detailstudium unerreichbar. Sie ermöglichen das Ab- 
sinken der starren Schrattenkalk-Hohgantsandsteindecke gegen den See. Meist liegt der südwestliche 
Flügel tiefer als der nordöstliche, so dass wir die Erscheinung als verstärkendes Schollensinken bezeichnen 
können (Prof. VII). An der Wandfluh erkennt man nur zwei Ausnahmen in geringem Betrage. 

Ani Bärenpfade beobachtet man eine grössere Verwerfung, die sich zum Kamin erweitert. 
Klettert man beim Abstieg statt durch die Grasbinder links mehr rechts der Felswand entlang, 
so erreicht man bald die Stelle, wo glatter Schrattenkalk den Boden und rauher Ilohgantsandstein 
das Dach eines schiefen Kamins bilden. Dieser Umstand macht das Weiterklettern unangenehm, 
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da lllall unten rutscht und oben hängen bleibt. Nach etwa 30 in steht nlan ganz im Schratten- 
kalk. Es empfiehlt sich, diese Partie zur grôsseril Sicherheit ani Seil itiszuftihreii. Die Verwerfung 

ý erui sachte den Absturz der Felsmassen, welche zwischen Speicherberg und Büffel ini . lristnstal 

einen Riegel bilden und dadurch die Entstellung des flachen Alluvialbodens im hintern lustustil 

veranlassten. 
Dem Besucher des Gemmenalpliorngipfels fällt die Dislokation auf, welche den südöstlichen 

Nachbargipfel P. 2054 betroffen hat. Die wichtigen übrigen Spalten und Verselliebungen zeigt 
die Karte. lui Ilauteriv'ien del. \Valldtluh tritt eine so intensive Clivage allf, dass sie oft den 
Eindruck fast senkrecht stehender Schieliten erzeugt. 

Melurere Verwerfungen, von denen drei in die Karte eingetragen sind, 
betrafen den laiuben- 

grat (Fig. 20). Da sie heute zugleich meist die Eocän-Schrattenkalkgrenze bilden, so lohnt siele eine 
Höhere Betrachtung dieses Phänomens. 
An den erwähnten drei Stellen verzeichnet 
die Karte eine I)islokationslinie als Kon- 
takt des dunkeln Sandsteins mit dem hellen 
Selirattenkalk. Normalerweise lagert Glas 
Auve rsien mit einem Orbitoidenkalk, der 

stellenweise in ein sediuºentiires Grund- 
konglomerat nuit Schrattenkalkgerüllen 
tihergelrt ohne klaffende Fuge auf dein 
Schrattenl: alk. häufig tritt dagegen ein 
vertikaler anormaler Kontakt am kompli- 
zierten hrosionsrande des h, ocans auf w'ig. 20. 
dein Seefeld auf. Meist lässt er sieh 111 ý1'l'11'l'l'illllýl! 11 : 1111 L: Ilibellärat voll der Scheibe auus gesellen. 

Versickerungstrichtern, die der Grenz- 
linie entlang in Reihen angeordnet sind, beobachten, wie dies die Figuren 21 und 22 veran- 
schaulichen. Wir stehen hier zudem mittels in den wildesten Kärrenforulen. Fig. 22 gibt zugleich 
ein Profil durch den Eingang der Seefeldhöhle (der nördlichste 'T'richter der Reihe westlich P. 18lO). 
Erst steigt inan durch einen Auslaugungstrichter im Schrattenkalk. der noch his spät in den 
Sommer hinein teilweise mit Schnee ausgefüllt ist, senkrecht hinunter. Kanu führt die Höhle 

eine kurze Strecke dem Auversien-AI)tienkontakt folgend schief abwärts über Felsstufen und in 

mehrere (xiinge geteilt ins Innere des Berges. An der Stelle, wo sich die beiden Gesteinsarten 

Vertikal berühren, beobachtet man eine lose. durch gelblichen Sinter verfestigte Breccie vo11 
eckigen Schrättenkalktrünuuern. die heim Anschlägen leicht zerfallt. I)ie höhle streckt siele labv- 

rinthartig weit in den Berg hinein und enthält schöne Tropfsteine, 
die allerdings oft ausgebeutet werden. Weiter nordöstlich vermehrt 
sich die Unübersiclºtliehl. eit des Terrains noch durch das Auftreten 

von Wald. Ilier gelang es lair, nur durch eine Itineraraufnalnae 
die Grenze festzulegen. Kaufmann verzeichnet sie auf seiner 0ri- 

5iin: 11k Ìrt. ii irrt. iinilirli 1ii nýrs don li elsl: iinfen niirillirli 0 1es Th i t. es 
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ýý 

/ý ý 
Gl'lÍll('11bC'1'(v 

Beim Anblick des vertikalen Kontaktes fragte ich mich nach 
seiner Ursache. I)rei Möglichkeiten sind vorhanden : Erstens kann 
diese Form entstehen durch Abl, ierung der l'arisienschiclºten in 
Erosionslöcher des Schrattenkalkuntergrundes. Da, wo die Grenze 
an den Absturz gegen Pfahl 1ºinaustritt, beobachtet imin ITnehen- 
Leiten in der I; rosionstüiche. Zweitens erwecken einzelne Trichter den Vig. ") 1. llokgaulsaudsteiu- 
Eindruck, als oh die anormale Lage durclº P; insinkeu der Sandstein- Srhrattenkalk-Kontakt auf dein 
decke in später ausgelaugte Löcher des Kalkuntergrundes zustande Seº't'etºi" 
gekolnmen wäre. Drittens kann der Sandsteiiì längs einer tek- t. IJ: Ii nutý: u: l^t iu i: \ný rin 

_, ticlu"ntt"nl: alk iAº: tiýu. ionischen Spalte ººehen den Schrattenkalk gesunken sein. Dabei ;;. v;, i,.;,, ý, 1,., ",,. 
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Eingang zur Tropfsteinhöhle auf dem Seefeld. 

1. Holit: "aut. san(htc"ln. 3. Fc"lu"attcukalk. 
1. Schnee. 

die Verwerfungen zweifellos sind, in Betracht 

muss wohl, wenn nicht immer, so doch in einzelnen 
Fällen, eine Dislokationsbreccie entstehen. Gegen 
die erste Entstehungsart zeugen auch vorhandene 
offene Klüfte oder Calcitadern an der Trennungs- 
stelle. Auf Fig. 21 trennt eine Kalkspatader die 
beiden Formationen. Am Eingang der Seefeld- 
höhle (Fig. 22) füllt die besprochene, wenig ver- 
festigte Breccie die Kluft aus. Gegen die zweite 
Annahme spricht der Umstand, dass ich nirgends 
eine Senkung des Auversien gegen die Formations- 
grenze hin beobachtete, wie es der Fall sein 
müsste, wenn eine Decke in eine Höhle einbricht. 
Endlich ziehe ich die übrigen ähnlichen Vor- 
kommnisse am Güggisgrat und am Laubengrat, wo 
und komme zum Schluss, dass der anormale, senk- 

rechte Kontakt der schwach gegen Südosten neigenden Auversien- und Schrattenkalkschichten 
auf Absinken der südöstlichen Schollen längs tektonischen Spalten zurückzuführen ist. Die Denu- 
dation trug dann beide Flügel so weit ab, dass der Schrattenkalk des äussern entblösst wurde, 
während das Tertiär den innern noch bedeckt. Einige Hohgantsandsteinblöcke liegen hoch oben 
am Seefeldgrat in tiefen Schneelöchern als Zeugen dafür, dass noch vor relativ kurzer Zeit das 
ganze Gebiet in einen Sandsteinmantel gehüllt war. Schwieriger zu erklären ist dagegen das 
Auftreten mehrerer Schrattenkalkblöcke auf der Eocändecke östlich der Wagenmooshütte (auf der 
Karte nicht eingetragene Sennhütte). Doch glaube ich, dass hier bloss Transport durch einen 
Lokalgletscher, respektive Firn, in Frage kommt. 

Das weite Sandstein- und Lithothamnienkalkgebiet von Schmocken über Burgfeld und 
Gemmenalp zum Grünenberg wurde noch durch viele Spalten zerhackt. Leider lassen sich 
wegen der Einheitlichkeit des Materials nur die wenigsten streng nachweisen. Wohl die meisten 
grössern Bodenformen verdanken ihre Entstehung tektonischen Ursachen. Zwischen Oberberg 
i Ùcnºiurnalh) und Oberburgfeld bezeugt ein kleines, dreieckiges Fenster in der Eocäindecke 

Fir. 2:. Schrattenkalkf'enster im Hohgantsandstein 
der Uemmenalp. 

II - Il"ht: nutstuulstcin. 
Ilu = Ch"hitoühenrviehea" Iloll ;:, uit, nudsteiu 
A Ahticu. 

ebenfalls die innern Lippen längs Spalten gegenüber den äussern 

diese Tatsache. Auf Fig. 23 ragt 
verschrattetes Aptien an die 
Oberfläche. Auf der Güggisgrat- 

seite wird es normal durch den 
Orbitoidensandstein überlagert; 
auf den beiden andern Seiten 
dagegen zeigt eine Furche mit 
Sickertrichtern den vertikalen 
Kontakt. I)as Fenster verdankt 
seine Entstehung zweien Ver- 

wertungen. Die südöstlichen Flü- 

gel sanken gegenüber dem nord- 
westlichen ein. Bei Oberberg 

(Taf. II, Prof. IV) und Gstapf 
(Taf. II, Prof. V, Fig. 24) sanken 
ein, so dass der Lithothamnien- 

kalk neben hohen Auversienwiinden auftritt. 
Es bleiben noch die Spalten, denen die Sieben Hengste ihre Formen verdanken, zu erwäh- 

nen. Oben verlaufen die Dislokationslinien von Ost nach West, an der Südwest-Nordost gerich- 
teten Sohlfluhwand aber nach Norden, so dass dadurch relativ dünne Schrattenkalkkeile ent- 
stehen. Ilier setzte die Verwitterung ein und zertrümmerte sämtlichen Keilen die Schneide. 
Dadurch formten sich die sagezahnartig angeordneten Gipfel. Der gleichen Gruppe von Spalten 



- IiSI 

Fin. 2 1. Pro111 B: ireney"U, t. ºpf. 

G -= Gtlggcuh(irli. B= lüirt"u�. v. (; s = (. stapt. * Kontakt nei, chcu FI' yseli nid Lithntli: nutiüctikalk init. \"crcicki t'nnratrichti rti. 
1. b'Iýýschschicfiýr. 2. Lithothaniuicnkalk. J. IIýýlt,: uttsand. ti"iu. 

gehören auch (lie an, welche südlich der Scheibe Verwerfungen verursachten. I)ie eine der 
beiden Lücken, die Kerbe, wird von eineue Steig, der von der Sichelpasshöhe direkt auf' das 
Seefeld führt, benutzt. 

5. Der Südostrand des Beatenberg-Grün enberggebirges. 
a) Die Nase. 

Mit diesem Namen bezeichnet die Karte den Felsen, der in den See vorspringt. Ich erweitere den 
Begriff und verstehe darunter die Felsmasse, die siidlich der Beatenbergbalinlinie abgesunken ist. 
Von der Brücke. auf der der Fussweg Merligen-Beatenberg den Einschnitt der 1)ralitseilbahn ülºer- 

schreitet, bis ostwiirts an die \ olilhusentluh stelit der Senkungskomplex mit deni übrigen Beaten- 
bergmassiv in normalem Zusammenhang. Von der erwähnten Brücke zieht sich eine Verwerfungs- 
linie, (lie Baltzer in einem Profil von der Spitzen Fluh zuni Thunersee dargestellt hat (90,158), 
westwärts in (lie Beatenbucht. Nördlich dieser Spalte schwingen sich die steilen Gehänge hinauf 

zuui Ausläufer der Wandtuli, deren Abriss infolgedessen westöstliche Richtweg annimmt. An 
der Dislokationslinie tritt zu unterst IIauterivienkieselkalk aus der Schuttdecke hervor. Die abge- 
sunkene Lippe besteht min grössten Teil aus Schrattenkalk und wird im Süden von einer Holi- 

gantsandsteinkappe bedeckt. Prof. VI zeigt, dass der Schrattenkalk. iiusserst zerrüttet und von 
Kalkspatadern durchzogen, ani anormalen Kontakt nochmals als Riff auftritt. Die Betrachtung der 
Isohý Asen ini See bisst auf folgendes schliessen : Der I' elsabsturz von P. 816 gegen die Fisclibahue 

setzt sich unter denn Seespiegel fort bis zu einer IIöhe von 360 nt über Meer. In der Verliinge- 

rung der Nase gewahren wir dagegen den bedeutend geringere Böscliiingswinl: el von 60 °/o. Er 

entspricht der absinkenden Lippe. so dass wir annehmen können, dieses Senken halte gleichmüssig 
an bis ztun Scliweb des Seegrundes. Diese. Böschungsverhältnisse können niemals auf glaciale 
Erosion ziirückgefülirt werden, da sie ja in erster Linie die vorspringende Nase abschleifen musste 
und damit mindestens eine Knicl: ung (les Gefälles hervorgebracht hotte. Auf keinen Fall hatte 
der (ºletsclier eine Veranlassung, diesen Sporn stehen zu lassen und wenige . 

Meter weiter iiürdlicli 
von der Bucht his zur Fischhalme eine L'üschung von 300(1/1) zu schafften. 

Mit dem Eociin von MIerligen (Tave«vannazsandstein) können (lie Tertüirscliichten (wie Baltzer 
schon zeigte [951) niemals in Verbindung gebracht werden, da das Dlerligoreocüu der Schicltten- 
folge der äussern Kalkalpen durchaus freund ist und der Zusammenhang der abgesunkenen Scholle 
mit der Auversiendecke von Sehnocken und dadurch mit den übrigen helvetischen Gesteinen auf 
400 ni besteht. Östlich schneidet die Wohlhusenfuli den Schollenkomplex ai) und erlaubt zugleich. 
seinen Bau noch genauer zu erkennen. Zahlreiche SIºalttliehen fallen schiel, in den Berg hinein. 
Der Charakter (les Schollensinkens ist dein der Wandfluh entgegengesetzt. Was wir infolge der 
Ol erttüchenfoºmenlºetrachtuiig von Nachtstall und I1uºgebung vermuten, finden wir hier bestätigt. 
I)ie nordüstliclteni Schollen ber(iliren trotz ihrer höhere Lage tiefere Horizonte des südwestlichen, 
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so dass dadurch der Betrag des Absinkens vermindert wird. Wir können diese Senkungsform als schwä- 
chendens Schollensinken bezeichnen und erhalten damit ein Analogon zu den verstairkenden und 
schwächenden Faltenbrüchen A 11) ertHeims 1). 

b) Die Balmholznische 

stellt das halbkreisförmige Abrissgebiet eines vermutlichen alten Bergsturzes dar. Schrattenkalk- 
flühe, die im Norden eine Auversiendecke tragen, umrahmen den Halbzirkus. Bergschutt und ein 
wenig Gletschermaterial bedecken den Boden, der sich finit einer Neigung von 9° gegen Süden, 

also gegen den See, senkt. Hauterivienkieselkalke bauen den mauergleichen Abfall am See auf. 
Am Budelbach und unterhalb der Beatenhöhle erscheinen wenig mächtige I)rusbergschichten und 
am Chruudbach, durch Verwerfungen begrenzt, stehen Altmanngesteine an. Östlich des Budelbaches 
beweist Blocklehm mit gekritzten Geschieben, dass die Katastrophe vor dem definitiven Rückzug 
der Gletscher stattgefunden haben muss. Der Bauminhalt lässt sich berechnen wie folgt: Ein 
Halbkreis von 750 in Radius umfasst den obern Rand der Nische. Die Mächtigkeit der fehlenden 
Schicht beträgt im Durchschnitt 100 in. Es ergibt sich somit ein Rauminhalt von 176,250,000 
rund 175 Millionen ms. Welches ist die Veranlassung dieses helsschlipfes't Wohl vor alleni aus 
die starke Klüftung (les ganzen Gebirges in Verbindung mit deni Schichtenfallen gegen den 
See. Jene lässt sich am besten in den umrandenden Felsen und in den Steinbrüchen am See 
beobachten. I)ie Sprengwirkung der Minen an letzterem Ort richtet sich ausschliesslich nach den 
Spalten. Die oben erwähnten Drusbergschichten, die wohl früher fast den ganzen Boden der 
Nische bedeckten, dienten als schlüpfrige Gleitfläche. Merkwürdigerweise fehlt im See jegliche 
Spur von einem Schuttkegel. Die Uferfelsen senken sich mit einer Böschung von 170 °, 'o zum 
Seeboden. Jedenfalls wurde das Bergsturzmaterial durch den diluvialen Aaregletscher verfrachtet. 
Das Alter der Katastrophe muss demnach ebenfalls als diluviales aufgefasst werden, und es ist 

sehr wahrscheinlich, dass der Gletscher am Abriss mitgearbeitet hat. Nach seiner Natur gehört 
dieses Vorkommnis nicht zu den eigentlichen Bergstürzen, sondern zu den Felsschlipfen, da (lie 
Sturzbewegung der Schichtung parallel war. 

1)ie sehr steile Uferböschung zwischen dem Wideli von ostrich und der Sundlauenen ist 
wohl in ihrer Anlage durch tektonische Spalten bedingt. Prä- und interglaciale Flusserosion 
räumten die dadurch gelockerten Schollen weg, und hernach modellierte der Gletscher das Ufer- 
gelände tun, indem er die letzten Vorsprünge beseitigte und die Felsen etwas abschliff. I)ie 
Wirkung der brandenden Tlnznerseewellen ist eine so geringe, dass sie für die Bildung der grossen 
Gehängeformen vollständig ausser Betracht fallen muss. 

c) Die Sundlauenen-Hohgantverwerfung 

ist seit Ka ti f ma nn bekannt (Baltzer stellt sie 1906 in einem Profil dar 191]). Sie beginnt west- 
lich der Sundlauenen an der Gsteiglenfluh und der I3, ºlmfuh. Die schwach geneigten Sehratten- 
und Kieselkalke stossen an steil gegen Südosten fallende Flysclischiefer und Sandkalke ntit einigen 
Lithothamnienkalkhiinken. Nördlich von Schw: indi verbirgt sich der anormale Kontakt unter 
(tletscherschutt bis in die Höhe der Bire. An der ßurgfeldfluh lasst er sich besonders inº hintern 
Suldtal beobachten. Die Lagerungsverhiiltnisse sind die 

gleichen geblieben. In der Leimern und 
in der Gruppe Güggenhürli-Stand-Stirne überbrücken Flyschsclìichten mit mittlerem Südostfallen 
die I)islokationslinie, die zwischen beiden Gruppen durch den Wühlbach wieder entblösst wird, 
indem unterhalb Alpiglen eine Felswand aus Hohgantsandstein das Tal quert und diskordant an 
die Flvschschichten stösst. Nördlich der Stirne tritt die Abrisswand wieder hervor. um die Felsen 
des Schüpfenwaldes zu bilden und längs des Traubaches in der Pahfluh die Hohgantgruppe zu 
erreichen. Diese Felswand begrenzt die Focuinbrücke Grünenberg-Trogen, die das Beatenberg- 

')AlI). Heim, Marie Jerosch, Am. Heim, Ernst I3 lumer. Das 5üntisgebirge. Beitr. z. geol. Karte 
der Schweiz, 48. Liefg. 1905. 
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massiv mit deut Ilohgantgebirge verbindet. Eine Komplikation lässt sich schon in der Seestrasse 
beobachten. Da dringt über der Strasse ein Flyschfetzen in einen Winkel der Schrattenkalkwand 
hinein und füllt noch mehrere Meter weit eine Spalte des Sehrattenkalkes aus. Diese I)isloka- 
tionslinie erkennt man in der eng_ en, steilen Schlucht, Ivelche (lie Seestrasse zwischen den Tunneln 
überbrückt, wieder. Sie trennt somit eine kleinere Felsschelle von der Balnttlnh. Eine weitere 
Konnlºlikation der Dislokationslinie lässt westlich von Erlen. infolge eines weiteren Abbruches, 
Schrattenkalk zu 'l'ag treten, wahrend die westliche Lilº1ºe noch ans Auversien besteht. 

Nachdom die Sundla. uenen-IIohgantverwerfung den Legibaclt überschritten lutt, spaltet sie 
sielt in einen 11a11lºtlºrueh, welcher längs der Nali lull hinzielst und ant llohgant in eine Flexur 

übergeht, und eine Nebenspalte. die fast genau nördlich streichend sielt inn Nessel von Innerbergii 

iutehrfaelt verzweigt. Diesen Brüchen und denen des \Vidderfeldes ist es wahrscheinlich zu ver- 
danken. dass Auslaugung und Firn das grosse Kar von Innerbergli schaffen konnten. A1ºtien- und 

VIg s: ). 
Cwlºietiung ani Ilstalºstnrz des 11ººhýautý, ilº'elc. 

1. ýt hr; tttvnk; ilk. 
ý. 1truýIx rgý+chit lttý"n. 
t. : 11hn: uutsc hiý ht. 
1. Ilnutý riý it ukiýwi Ik; tlk. 
: >. 1lohg; utts; nul, tein (Atn rSi, ii . 

Barrîmmienkalke bilden seinen wildverschratteten Boden. Inn iiiirdlichen Teil blieb eino tiefer ein- 
gesenkte llohgants, uulstein-N ununnýlitenkalksclnolle erhalten (T. af. II, Prof. VI). I)as weisse Barren- 
feld unit seiner äusserst spärlichen Vegetation hebt sich leuchtend -von den rütlichdunkeln Auver- 
sienfelsen der umgehenden Gräte ab und macht in einiger Entfernung den Eindruck eines Glet- 

scliers. Geringe Brüche nimmt man all den Wänden der Steinigen Matt und des eigentlichen 
IIohgantgipfels walrar. Fig. 25. zwischen P. 2199, und der hirtentluli gezeichnet, demonstriert uns 
die I''Iezur, in welche die Ilauptsjºalte der Sundlauenenverwerfuug überging (Taf. II, Prof. X). Der 
Zusammenhang blieb einzig im Scluattenkalk und den höchsten Iºrusbergschichten erhalten, wh- 
rend die Altnnannschicht und die IIauterivienkieselkalke des Ilohgants diskordant an den ])loss aus 
Auversien und Sclu"attenkalk bestehenden südöstlichen 'f'eil stossen 1). Ani Nordfuss des Ilohgantes 
beobachtet man in den Valangienscliicliten (auf der Karte nicht mehr eingetragen) ein (icwüllºe. 
das auf den Schuh des Gebirges nach Nordosten hinweist. 

') Anmerken g. Der Pfd, der vom Allgau aus östlich von P. 219! ) den Grat iiIHcrschreitet und über die Lauters- 
w'ünhcneýý'ý_ nach Schangnau führt, überschreitet den Kamm nicht im Sattel «estlicli Jurtenfluh, wie dic Karte irrtümlich 
verzeichnet, sondern zwischen den Punkten 199)) und 2199. 
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Nordöstlich der Hauptspalte tauchen im Einzugsgebiet des Leimbaches unter dem Flysch 
weite Auversien- und Schrattenkalkmassen auf, die durch die besprochene Flexur mit dem Hoh- 
gant zusammenbangen. Dieser Schollenkomplex setzt das treppenförmige Absinken des nordöstli- 
chen Gebietes gegen Südosten fort. Ein Bruch bedingt den schroff en Ostabsturz des Steiniggütschs oder 
der Brünnlistiuh, ein anderer schneidet ihn im Süden ab. Iul Bett des Leimbaches beobachtet man 
Diskordanzen zwischen den Priaboniensclichten und dem Auversien, das hier unter die Jüngern 
Schiefer Untertaucht. Denn stufenförmigen Aufbau des Iloligunts erkennt man weiter Östlich in 
der Sclnrattenfuh wieder. 

6. Die Waldegg. 
It, üti nn eyer und Kauf in ann nannten die Waldegg ein kapuzenartig gegen den See ge- 

neigtes Gewölbe von Schrattenkalk und IIolºgantsandstein, das durch west-östliche Verwerfungen 
so disloziert sei, dass oben in der Ilohlen die obern Kreideetagen nochmals zum Vorschein kämen. 
Bei genauer Untersuchung der dornigen Gehänge erkannte ich ausserdem eine Anzahl Längsbrüche., 

so dass die Waldegg als gewölbeartiger Schollenkomplex bezeichnet werden muss. Zur Aufnahme 
der Gegend vergrösserte ich die 50,000er Karte in den Massstab 1: 5000, so dass nun alle Details 

eingetragen werden konnten. I)ie Karte und die Profile (Tat. II, Prof. II, III, VII, VIII u. IX) 
zeigen deutlich, wie die Schollen sich stufenweise nach Süden und Osten senken. Das gleiche wird 
wohl auch nach Westen hin stattfinden, kann aber des einförmigen Hohgantsandsteines wegen 
nicht nachgewiesen werden. Besonders auffällig ist der treppenartige Aufbau der Waldegg von 
der Strasse Unterseen-Neuhaus aus. Flyschschiefer bedecken das Auversien bis an die Sundlauenen- 
verwerfung hin. Die Verbindung zwischen Beatenbergscholle und Waldegg kann nur hypothetisch 
angedeutet werden. I)er Umstand, dass die Harderkette wahrscheinlich bis an den Brienzersee 
durch die Klippendecke untertieft wird, was weiter unten genauer erörtert werden soll, und die 
Tatsache, dass vom Gault und Seewerkalk der Waldegg am Beatenberg jede Spur fehlt, machen 
es wahrscheinlich, dass der Zusammenhang der beiden Schollenkomplexe ein sehr loser ist. So 
kommt man zu der Vorstellung, dass die Waldegg, ähnlich den Harder, der zerstückelte Gewölbe- 
kopf einer liegenden Antiklinale ist. Die Verwerfung, welche die Holzflühe entstehen liess, ist 
das östlichste zur Waldegg gehörende Vorkommnis, das wir beobachten können. 

7. Die Klippenregion von Habkern. 
\Varen die Klippen der subalpinen Zone längst in der geologischen Literatur bekannt, so 

ist dies für die Ilabkererklippen nicht der Fall. Wohl wurden von mehreren Autoren nach dem 
Beispiele 11 ansSchardts alle oder doch ein Teil der �Leimernschichten" Kaufmanns zu den 
Klippengesteinen gezählt. Es fehlte bis jetzt die Kenntnis des Umfanges, des Baues und, mit Aus- 

nahme der Leimern selbst, der sichere Nachweis. Das Studium dieser Zone wird durch die zahl- 
reichen Wildbäche, die trotz der vielen Verbauungen tiefe Wunden in das schöne, sanftgeböschte 
Weideland der Lombachgegend reissen, wesentlich gestört und anderseits wieder gefördert. Wie 
bei Anlass der Besprechung der Gipsvorkommnisse dargetan wurde, sind die Aufschlüsse - einem 
steten Wechsel unterworfen. Das Beobachtungsmaterial zeichnet sich einerseits durch ausseror- 
dentlich zahlreiche Einzelheiten aus, dass man weithin sozusagen jeden Quadratmeter einzeln be- 

sprechen sollte, und anderseits herrscht doch eine grosse Einförmigkeit, die ermüdend wirkt und 
den Überblick über die Verschiedenheiten ausserordentlich erschwert. Ich muss die Klippenregion 

von Ilabkern als ein Gebiet bezeichnen, das trotz seiner Mannigfaltigkeit im einzelnen von grosser 
Gleichförmigkeit ist. Diese Charakteristik trifft übrigens für alle ähnlichen Vorkommnisse bis in 
die �Zone des cols" hin zu. Was hier gesagt wurde, bezieht sich besonders auf den 

�Wildäysch" 
Kaufmanns, den dieser Forscher wie folgt beschreibt (43,553) : 

�Wildflysch. 
Dunkelgraue bis schwarze, weiche, glänzende Schiefer. oft kruminschalig und 

voll gestreifter Reibungsspiegel, wechseln mit Sandstein (gewöhnlich Macigno), zuweilen mit Kon- 
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gloinerat. Nicht selten sind Stallschiefer. Fukoidenschiefer und leiuiernartige Schiefer eingelagert, 
auch , rünsan(lige Ntuunlulitenkalke, Granitbreccien etc. Die Schichten sind häufig und in merk- 
würdigster \\'eise gefaltet, gekiiicl. t und zerrissen. die Sandsteine (luci- gespalten, die Stücke aus- 
einander gezerrt, gerieben und mehr oder weniger von Schiefer uulwickelt. Gewöhnlich hat weisser 
oder bräiinlicher (alcit, zuweilen amorpher Quarzit die kleinem Klüfte wieder ýuisgefïlllt. Die Ur- 

sache dieser extremen Lagever; indcrtuigeu kaue laicht bloss in denn allgemeinen I)islokations(lriicke 

gesucht werden; denn sowie nian in den (, )ucrprofilen aus deni WildflVsch (scli«arzciu Scliefer) 
herauskolnuit. pflegen sofort wieder einfachere V'erh; iltnisse aufzutreten. Es scheint, dass dieser 
Wildscliiefer aus irgend einer chemischen Qualitiit eine unwiderstehliche Kraft erlangt Eiabe, sein 
Volumen zu vergrössern und siele sonach unter wurm. i. hnlichen \Vindungen Platz zu verschaffen. 
Hiermit stellt vielleicht die Tatsache im Zusammenhang, dass der schwarze Schiefer vor dem 
Lötrohre sich verglasen lässt, und dass im o ft Gips. Ilauchýracke, Quarzitlagen, Granit- 
breccien und Nf ineralquellen vorkotulneiì. `-' Leider war es für Kau fina nn nach dein derzeitigen 
Stand der Alpentektonik fast ummöglich - einzig die (: iswilerl: lippen hätten vielleicht vermocht. 
ihm darauf zu führen - den klassisch bescliriebenen 1Vildtyscli nicht nur als eine stratigraphischc, 
sondern auch als eine tektonische Gesteinsgruppe zu erkennen. 

Ich gruppiere die Gesteine der Kliplºenzone von Habl: ern in telamüscher Beziehung wie fol-t: 

1. Grundmasse = Flysch : (t) Fnkoidenflvschschiefcl 
. 

b) Brauire Flýscllsehiefer. 
e) Wechsel von Schiefern und Sandsteinen. 
(l) Sclilierensandsteine. 

11. I+: insrlilüsse : A. (rosse Schollen = Klippen: 
7USallllllellhi111gende holillºlexe von vol'wiegen(l ki'etazeisrlieli Ge- 

steinen. 

B. Bliicke : I. Vortertiiire Blöcke : 

(t) Ilabkerngranite. 
b) Il(ìuc. hwacke. 

e) (ai1)S. 
(1) I)ololnit. 

e) Malbi. 
J) Neokorn. 
IJ) obere I(r('i(Ie. 

,, 
(ßo11('11('s rOl1 eN`'. 

2. Tertiäre IBüeke = Derivate der vortertüiren Iilii(k(1. 

(1) Polygene. Breccien. 
b) Sandsteine. 

Diese (Testeine füllen den Bern (ter Synklinale ; lus, die zwischen Waldego, un(1 Harder 1ýiii- 
geklenuut ist. und bilden über den helvetiscllein Schieliten eine Decke, die bis an die Sundlauenen- 
Ilohgantverwerflnlg reicht. Die Syulaiualzone, die lait dem Tale des Lombaches zusamluenfüllt, 
zieht sich unulite rbrochen vont Büdeli nach Nordosten, bis sie bei Ilinterring den Kartenrand er- 
relCllt. Am obern LOl11bacli (von der 'hl'auhaC11]I11111dung aufwärts) hängt s'e mit dei- deckenartig 

ausgebreiteten Partie zusammen und reicht dadurch über die Bohlegg bis zur Wydegg in einer 
Breite von inaxittial 3700 m. Losgelöst volli Zusamlienhaug luit der Decke sind die kleinen Partieei 

von der Wydegg und dein vordern Nollen, sowie die grüssern Gebiete der Klippen auf Stirne- 
Güggenli(irli und Leiuiern-Wehri (Fig. 26) erhalten gel lieben. Die Lagerungsyerhiiltnisse aller 
dieser Vorkoiuttnisse erkennt man atti einfachsten aus den Profilen III-VI auf 'T'afel II und der 
Karte. Bezüglich der Einzelhesclu"eibung all der Ihlnsen, in denen sich bemerkenswerte Aufschlüsse 
befinden, verweise ich auf die zutreffenden Beobaclitmtgen uttd Darstellungen in Wort und Bild 
von Kauf nº aii ii. 

Beitrüge zur geolog. Karte der Sclhwveiz, u. F. Lief g. XXIX. 10 
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Fig. 26. Leimern und Gemmenalploru. 

1. Geuunýnalpburu 201, l oi (1-IolL,: uitsaudneinl. 2. NCeisse, obere Klippenkreide. 3. Rote, obere Klippenki-elde. 

"1. HolLl-autsandsteüi. 

Ina folgenden nnache ich bloss auf die Grenzgebiete des helvetischen Flysches mit den Klippen- 
gesteiuen aufinerksan. 

Der untere Lombachgraben. In seinem untern Laufe folgt der Lombach ungefähr dem Grenz- 
gebiete der helvetischen und der exotischen Schichten. Die Tektonik, die durch den Wildbach 

- leider fast ausschliesslich in der Streichrichtung - aufgeschlossen ist, zeichnet sich durch ge- 
waltige, Kneturigen aus. Ich publizierte schon vor zwei Jahren meine Beobachtungen in diesem 
Gebiet (91) und wachte besonders darauf aufmerksam, dass hier eine intensive Uurchknetung von 
oberer Kreide mit. Flyschsclºie1'ern und exotischen Blöcken vorhanden sei. Taf. VI zeigt die Ver- 
hältnisse besser, als es irgend eine Beischreibung tun kann. Stets sind es helvetische Priabonien- 
schichten, die am Kontakt auftreten. Sie gehören vorwiegend denn Bodmiflysch an, wofür ausser 
der ; allgemeinen Gesteinsbeschaffenheit die Lithothainnienkalke beim Rossgrind (Strassenkurve bei 
I. 799) sprechen. Ihr gleichförmiges, mittleres Südostfallen steht in grossem Gegensatz zu der 
wilden Lagerung der anlehnenden Schichten, die aus einer (. rundnasse von schwarzem, glänzendem 
Schiefer, stratigraphisch eingelagerten aber zerrissenen Saudsteinbänken, niergeligen bis kalkigen 
Schichten der obern Klippenkreide, Blöcken und Schuppen von Neokomfleckenkalken, exotischen 
Granit- und Breccienblöcken und unbestimmbaren Quarziten und Kalken bestehen. 

Am Traubach beobachtete ich vom helvetischen Flysch in die Klippengesteine hinein die fol- 
gende Schichtserie: 

1. Beins Steg von Wolfbach nach Bohlseiten briiunlichgraue hlyschmergel mit 25° nach Süd- 
osten fallend, also parallel der Hohgantverwerfung; helvetisch. 

2. Lithothamnienkalkbank 0. e-2 m; verursacht eine Stromschnelle und auf die Strecke von 
80 ni ein Isoklinaltal ; helvetisch. 

3. Flyschmergelschiefer, bräunlichgrau, 100 ni weit, Mächtigkeit 30 na ; helvetisch. 

- Diskordanz von 20° inm Traubachbett. 
4.0.5-1 ein Kalkspatader. 
5. Schwarze Schiefer und Fleckenmergel, von Calcitadern und -linsen durchzogen, umhüllen 

anfangs nur kleine, weiterhin grössere Quarzitbrocken, später Platten und Blöcke. Charakter 
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61. 
7. 

8. 

9. 

Mischwlg Yon luolvetischenº Flysch mit Klilºlºený; esteinen. ý, ºch `? U 
auder, geknetet ab und enthalten reiclilich geNv nnde ne Calcitndern 

Viel unrulliger, wilder ah hei 3., trotzdenl nur kleinste Fültelºnlgen eintreten. ßli)(-ko voli 
N1e5ellbreccle 1111(1 grallelll Granit stocken in d(, 111 schiefer. llellbralllllll'llýralll', (lllllkel- 

hr, iunnraue, sclhýürzliclle, ý; riinlicheý (()bere Kliºlºenl; reide ýý) 1lerý; elsclliefer wec ìs(, 111 in ein- 

gur 27 º blind ini bruiungrurnern 
schiel'er endigend; helvetisch. 

zunº Ilardrn" auf eine Strecke von 30 in. 
5 nº gratºe Sclºieferºnergel ; lºclveti, cli. 
3 in núiclºtiges Litlºotlºaºnnienkalkriff (Fi- 

llergel- 

15 ni Flvscli snit vorwiegend helvetischeni 
(liarAter. 

Wilder Flysch nuit viel Kieseleinschlü,, sen. 
10. .3 in helvetischer Flysch. 
11. Echter �Wildfiyscli". Dunkle Schiefer init 

zerrissenen, oft in Schollen aufgelösten 
Sandsteinhiinken. 

und sand, tcinlinsoii. 
nº Stº"cichoii fast 

Am Bischbach der Karte (= Bohier Lomm- Lithothauuiieiikalk im Flysclischiefer eint, ºequels ht. 
graben'.. lief deli Hiiusern Voll Bolilseiteii Uta(! - Ail., di I iit: t1 tzuc lrr Lclrtischru unii der 
schiefer; auf der Höhe der Brücke eine Litho- lilfl, letuuIeý ke. (Grund iss. ) 

thaninienbank ini Bachbett, im Trauhachprofil 2 
entsprechend. Etwas höher folgt noch eine solche 

t- Laut' des 'Pranbaches. Massstah 3: 100. 

VII-. 2 7. 

Bank. Sonst Hiesst der Bach auf Schiefern, die sich immer unruhiger lagern, ohne jedoch den 
Charakter von \Vildfysclº anzunehmen. Bei zirka 1320 nº Höhe quert eine Sandsteinbank (Fi-g. 28) 
den Bach, diskordant auf den Schiefern ruhend. Nun folgen Quarzsandsteine in viel dünnett 
Bänken, meist 2-3, auch 5 din mächtig. Lagerung gestört. Die Bänke sind oft regellos gespalten 
und blind endigend. Dazwischen folgen dünne Lagen Mergelschiefer. Die ganze 60 
Gesteinsgruppe gehört zum �Wildfysch" und wird durch die stark sclliefrige obere 
IIeubühlklippe abgelöst. 

Aus diesen 3 Beobachtungsgebieten 

ergibt es sich, dass die Klippenregion 

meist gilt zu umgrenzen ist, wenn schon 
helvetische Gesteine in den 

�wild- 
flysch" hinein gequetscht wurden. Exo- 
tische Blöcke oder wenigstens Brocken 

sprechen stets für das Vorhandensein 
der fremden Decken. 

Ein Urteil über die allgemeine 
'T'ektonik der Habkernklippendeeke ab- 
zugeben, ist der relativ wenigen und 
überdies meist in der Streichrichtung 

verlaufenden Aufschlüsse, welche das 

weite Weideland unterbrechen, wegen 

1. lýnarrill iiiiki". 

srºil: roch t 

iii mächtige 
Kreide der 

"L. U'It cItýCIL1(frr. 

Fir. 25. Aufl: igeruug der Klippendecke auf die helvetischen 
ýtaad, ehiefer. lin Biýclilr, ýcligr, ýhcn. 

selir schwierig, zumal der Twirianriss ani obersten Siidhang der Uohlegg eine vielfache Faltung 
der Schlierensandsteine verrät. So viel ich beolºaehtet habe, scheint uºir die Klilºlºendeeke hei 
Ilabkern aus drei verschiedenen Gesteinsgruppen zu bestehen: 

3. Grössere mesozoische Klippen: Leimego, Stirne und Stelli-Hinterring.. Die letztere scheint 
diskordant auf den untern Gruppen zu ruhen. 

2. Schlierensandsteine: Weliri, HolºI. Kompakte Sandsteinmassen, die die grössern Klippen volli 
eigentlichen Wildllysch trennen. 
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1. �Wildflysch"': Das Substratunº der obigen Gesteinsgruppen, charakterisiert durch die ausser- 
ordentlich gestörte Lagerung, die exotischen Einschlüsse und die vielfache Durchknetung ºneso- 
zoischer und tertiärer Gesteine. 

B. Die Harder-Augstmatthornkette. 

a) Die Augstmatthorndecke. 
Dieser orographisclº einheitlich ausgebildete Grat besteht nach meiner Auffassung aus den 

Gesteinen zweier verschiedener Decken, der Niederhorndecke und der Augstmatthorndecke. Leider 
besitzen wir kein vollkommenes Querprofil durch den Hardergrat, da dieser, bei Unterseen, wo 
die Aare die Harder-Morgenberghornkette durchbricht, am unvollständigsten erhalten ist. Trotzdem 
haben wir genügend Aufschlüsse zum Studium der Harderfalte. Das interessanteste Querprofil des 
Grates beobachten wir an den steilen, südlichen Bergflanken des Suggiturms P. 2086, des Vor- 
gipfels des Augstmatthorns P. 2140. Fig. 29 stellt uns die dortigen Verhältnisse dar. Auf den 
ersten Blick erkennen wir das Vorhandensein einer grossen S-Falte, die zum grössten Teil aus 
Wangschichten besteht. Sie neigt nach Westsüdwest und bildet mit dem Streichen der Harder- 
(Niederhorndecken-)gesteine einen Winkel von zirka 20°. Im Gewölbekern (Fig. 29,2-5) befinden 
sich klotzige Schrattenkalke mit Seewerkalkresten (11), weiche Drusbergschichten (3) und gewöhn- 
licher gutgebankter Hauterivienkieselkalk (4). Die gewaltig zerklüfteten Wanggesteine des Gewölbe- 
schenkels stossen etwas diskordant an verschiedene Niveaux des Auversien, bald an falbe Schiefer, 
bald an grünliche Sandsteine, und dann wieder an hohgantähnliche Schichten. Der Mittelschenkel 
ist fast ganz ausgequetscht und nur noch durch dünne Wangschichten (5) vertreten. Ini Mulden- 
kern beobachten wir die oben pag. 34) detailliert besprochenen Auversienschichten. Wangschichten, 
zum 'f'eil in deutlicher (6), zum Teil in unklarer (8) Lagerung, bilden den Muldenschenkel. Da- 
runter folgen nun Mergelschiefer, die sich von einzelnen tertiären Partien des Muldenkerns, sowie 
der Flyschserie überhaupt petrographisch nicht unterscheiden lassen. Fossilien fehlen bis jetzt 
vollständig. Ich betrachte wie schon oben erwähnt (pag. 24) diese Mergel als Flyseh und nicht als 
Seewermergel, welches Alter auch in Frage kommt. Dazu veranlasst mich vor allem die so stark 
gestörte, gequetschte Lagerung der Schichten zwischen den Wanggesteinen und dem Schrattenkalk 
des Harders. Fig. 31 zeigt schon die eigenartige Lagerung, die rechts eine ganz dünne Schicht 
bildet, während sie bergeinwiirts sofort eine grosse Mächtigkeit zwischen den fast horizontal ab- 
geschnittenen Wangschichten und den beinahe senkrecht stehenden Schrattenkalken der Nieder- 
horndecke anzunehmen scheint. Hinter dem Horn", wie die schwer zu begehende Partie über 
den Schrattenkalkfelsen des Suggiturm-Gewiilbekerns genannt wird, bemerkt man nicht die geringste 
Spur dieser Ablagerung. Verfolgen wir die Frage der Auflagerung der Wangschichten auf den 
Schrattenkalk, so beobachten wir folgende Unregelmässigkeiten, die kaum innerhalb der Schicht- 
serie einer einheitlichen Decke vorkommen können: 

1. Unterhalb des Suggiturms : Wang/Schrattenkalk. 
2. Unterhalb Ileinisegg : Wang/Flysch/Schrattenkalk. 
3. Unterhalb der Horretegg: Wang/Flysch/Seewerl: alk/Sclrattenkalk. 
4. Unterhalb P. 1760: Wang/Seewerkalk/Schrattenkalk. 
5. Rote Fluli: Wang/Schrattenkalk. 
Diese Verschiedenheiten lassen sich durch tektonische Ausquetschung viel leichter erklären 

als durch stratigraphische Lücken. 
Überdies trifft die schon oben erwähnte veränderte Streichrichtung für alle Wangschichten 

zu, wenn man dies auch oft nur mit grosser Mühe erkennen kann. Schon Kaufmann sind die 
eigenartigen Wangwiille mit Nordstreichen aufgefallen. Stets hat man den Eindruck, dass das 
Wang gestört die tiefern Schichten überlagert. Die Wanggesteine des Muldenschenkels der S-Falte 
bilden etwa 200 nº mächtig den Grat von der Ileinisegg bis zur Noten Fluh und brechen dort 
auf unnatürliche Weise ab. Von Habkern aus gesehen hat man den Eindruck einer Verschiebung, 
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welche die Wangschichten neben die Schrattenkalkfelsen der llardertüihe beachte. Von dieser 
Verwerfung bemerkt man aber an der Graggenlluli nicht das Geringste. Von da an fehlen die 
W'angschichten bis in die Kette zwischen Kiene und Kander. Sclion am Ilarder, dann an der 
Waldegg und im übrigen Untersuchungsgebiet folgen auf die mittleren, resl)ektive obern Kreide- 
schichten tertiäre Ablagerungen. Alle diese Beobachtungen 
höhern helvetischen Decke, die besonders 
durch die Wangschichten charakterisiert ist. 
Doch waren die Gründe noch so wenig ge- 
nügend, dass ich die Fortsetzung sowohl nach 
Osten als auch nach Westen hin studierte und 
die Ergebnisse in dieser Arbeit im nächsten 
Abschnitt kurz darlegen nºusste. 

veranlassten mich zur Annehme einer 
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b) Die I3arderfalte. 

Viel einfacher als die Tektonik des Augstmatthorns gestaltet sich diejenige der Niederhorn- 
deckengesteine. Den besten ilberblick über den Aufbau erhalten wir von der Gräbernalp, dem 
nordwestlichen Ausläufer des Mlorgenberghorns, aus. Der helle Schrattenkalk, der das Skelett des 
Berges bildet, steigt bei Unterseen in den Kammenfelsen aus den Alluvionen des Bödelis auf, um 
mit mittlerem Südostfallen die Nordwestfianke des Harders zu durchstechen. Sofort schickt er 

sich an, wieder nach Südosten umzubiegen. Inl Wanniknubel und besonders 
in der Roten Fluh erreicht er den Kamm des Grates, indem er die 
C-förmige Biegung vollendet. Von der Roten Fluh an ragt der obere 
Schenkel der C Falte als Graggenfluh aus dem Südostabhang des Harder- 

grates heraus, bedeckt durch die Wangschichten des Muldenschenkels der 
Augstmatthorn-S-Falte. Die Schichten, welche den Faltenkern bilden, passten 
sich dem verminderten Raum dadurch an, dass sie sich in zahllose kleine 
Falten legten. Fig. 30 veranschaulicht uns solche Details. Die Fältelungen 

werden mit etwelcher Regelmässigkeit von Brüchen durchsetzt, die nach 
Nordwesten einfallen. Man beobachtet infolgedessen eine Verstärkung der 
Ilarderfalte im Sinne Albert Heims (Heim, Alb., Siintisgebirge. Beiträge 

zur geol. Karte der Schweiz. 46. Liefg. 1905. ). Dass die in vielen kleinere 
Aufschlüssen gemachten Beobachtungen für den ganzen Hardergrat gelten, 
beweisen die Brüche, die man im Querprofil bei Unterseen sowohl im 
Schrattenkalk als auch in den Hauterivienschichten aufs allerbeste stu- 
dieren kann. Die Profile (Fig. 30) beachtete ich an den Höhliplatten im 

untersten Valangienkalkband über Goldswil. Die Burg zwischen Faulenseeli 

und Brienzersee lagert nicht so einfach horizontal, wie man von der Brienzer- 

seeseite aus meinen könnte. Zur Erklärung der eigenartigen Hügelland- 

schaft der Umgebung von Ringgenberg dient das Profil vom Bärenloch durch 
den Grat, der die Schadenburg trägt. Die wenig dislozierten, respektive ge- 
hi"nr, henen Felsen der Seli adenpure und der Kilchentuh widerstanden der 

,.. ..,. ,. _,. - -- -ý ý_ ý.. --ý----- - __---__ --__ -_----_--_-------n ---- ---- --------------- --------------- --- vil,. ou. raitiung auu Al, /nn. r.. rirr rlin tai� nrninlinnn unaýiniý"iýrnn ýÌnÌnnrcinniwi"finn linfa Q,. t"}, rain 
Bruch im Yalangien. ncrýiuý uci , UI) UI elul%Illc, t,. ua. it uuuii u. ý 

kalk der Höhliplatten. tektonisch zerrütteten Kalke forträumte. Der durch die Längsbrücke be- 
dingte Wechsel von Valangienkalk und Valangienmergel ist die Ursache der 

reizend terassierten und hügeligen Landschaft zwischen Interlaken und Niederried. Die Profile 
IV, V und VI der Taf. II versuchen den Zusammenhang aller der Detailbeobachtungen zu zeigen. 

e) Die Harder-Rugenverwerfung. 

Der Hardee-Angstmatthorngrat ist gegenüber seiner westlichen Fortsetzung, der Itugen-Morgen- 
berghorn-Dceispitzkette um volle 2 kin nach Westnordwest verschoben. Damit verband sich ein 
starkes Absinken des westlichen Flügels. He1gers (70) konstatiert, dass das Fallen quer zum 
Streichen sei. Somit ist eine Erzeugung der sich senkenden Form des Därligengrates bis zum 
Rugen durch ein schiefes Anschneiden der gleich hoch bleibenden Falte ausgeschlossen und 
die Erscheinung muss auf tektonische Ursachen zurückgeführt werden. Die Aare erweiterte die 
Spalte zum Quertal ; Lütschine und Lombach füllten den früheren �Wendelsee" mit ihren Ge- 
schieben auf und bedeckten so alle Aufschlüsse, die uns nähere Auskunft über die Verwerfung 
hätten geben können. Von einer Flexur (90,159) ist wahrscheinlich abzusehen, da sich nirgends 
eine Schleppung beobachten lässt. 
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II. Zusammenhang der tektonischen Glieder unter sich selbst 
und mit den Nachbargebieten. 

1. Die Harderfalte und die Augstmatthorndecke. 
Dieses tektonische Glied ist das einzige welches siele lückenlos auf weite Stierken hin ver- 

folgen lasst. 
. 
Meine Beobachtuigeu, (lie sich volu Lo11ner bis ins Engelbergertal erstreckten, zeigten 

mir, dass (lie Ilarderfalte wIe auch alle übrigen tektouischell h, inheitell des Uutersucluulgsgebietes 

sich nach Osten immer mehr differenziert. Wir beginnen nlit unsern ITntersuchungcn iil Osten 

1111(1 7. l'lgl'º1. vVi( siele (he 1'. Ielllellte Ilach \'\ esten hill teilweise vereinigen und ln eihell eiiifach('Ii 
Faltenwurf übergehen. Leider genügte (lie kurze Zeit nleities Aufenthaltes lui Unterwaldrºerlaid 

nicht, uni alle Profile 1 aut' nn anns (43) und Schardts (113) uachzupt ü1'rn. Ihtfür ist eine 
eingellende Atifnalulle nötig. Uagegcn lassen sich eben die Profile der genaiiten Forscher in au- 
derer \V'eise als es bis jetzt ; eschall, auffassen ; Ja, sic fordern gerade dazu heraus. lin f'olgendei 
benütze ich fast ausschliesslich die Profile Kauf nl anns auf 'T'afel XXVIII (43, Atlas). 

Bei \\Tolfenschiessell (Prof. 7 
,ý 

baut sich die (xumnlen aus drei Schichtserien auf : erstens 
einer Gruppe voll Valangien bis zum Seewerkalk, zweitens einer Serie vonl Neokohl bis zunl über 
200 ni nliiehtigen Wang und drittens (leu Gesteinen der Arvigratklippe. lin untersten Komplex 
glaube ich, die Fortsetzung der Ilarderfalte, also die Niederhornderke, wieder zu erkennen, in der 
Serie, die mit den auffallend mächtigen Wanggesteinen abschliesst, dagegen die Augstiuatthorn- 
decke. Ausserhallº jedes Zweifels ist dagegen, dass die Arvigratklippen die Fortsetzung der Gis- 
wiler- und Habkcrnklippenregion bilden. I)ass (lie iiiterste Gesteinsgruppe der Ilarderfalte ent- 
sprechen muss bezeugt der Malmkern südlich des Storeggpasses, der mit (leu Vorkommnissen am 
Brünig zu parallelisieren ist. In den Figuren 6,5 und 3 deutet Kaufmann durch die Verdopp- 
lung der Neokomsellicllten iillnliclie. Verhiiltnisse an, nur dass die so deutlich die beiden Decken 
trennendei Gesteine der inittlern und obern Kreide Gault und Seewerkalk (wolle aus tektonischen 
(a zünden i fehlen. Dafür tritt in Fig. 5,3 und weniger deutlich auch 2 und 1 die Stirn der I larder- 
faite aus den ßrrghüngen südöstlich der Sarner Aa über Kerns, Sacllseln und (xisvvil heraus. 
Nach den Profilen 5 und 3 fehlt dein Gewiölbelkopf das Wang vollstündig, indem auf den Seewer- 
kalk tertiäre Sollichten in der Melchaafacies folgen. Bei Obstocken (Fig. 2), iii-fallen (Fig. 1) und 
westlich von Kaiserstahl dagegen sind der Gewülbestirn \angschichten vorgelagert, wie ich mich 
selbst überzeugt habe, aber stets diskordant zu (leu Sollichten der Harderfalte. Aus Kaufhlanns 
Darstellung_ gellt dies ebenfalls aufs allerdeutlicllste hervor. Ilier treffen wir auch zwischen deal 
Wang und dem Seewerk-alli die fraglichen eocünen oder senonen Schiefer wieder. Kaufmann. 
der sicher fur diese (regend sehr kompetent ist, rechnet sie zuin Tertiär, ohne sich Tiber (lie 
Konsequenzen dieser Auffassung Rechenschaft zu geben. Wenig klar sind dagegen die tektonischen 
Verhültnissc der Fortsetzung der Augstmatthornserie auf Wandelen und Hochgrat. Am Arnigrat 
zwischen dem grossen und deal kleinen llelchtal scheinen clic Wangsclºicliten, die noch über dem 
Schluchiberg bestellen, verschwunden zu seih. Das Profil von Ilüttstiidt nacht eieichen (Fig. 1) 
Bisst uns vollstündig im Stich. Bei den stark bewaldeten Abhängen (Ici- Scllimbergwestseite kann 
nui, eine ganz sorgfältige Aufnahme Klarheit in den Aufbau bringen. 

I)ie Ilau"derfalte setzt sich, voll Lungernsee und der Aa schief durchschnitten, fort ins Gebiet 
des 1)undeltales und weiterhin des Wilerhorns, der Arnifirst und des Brienzerrothorns. 

Von der Aa bei Kaiserstulle bis zahl untern Lombach steckt nun die Gewülbestirn ihi Gebirge 
drin und wird verdeckt (lui-cil die Schichten der Augstmatthorn- und der Klippendecken. Die 
oben erwähnten Wangschichten, welche vor der Stirn der Ilarderfalte liegen, nehmen westlich des 
Lungernsees au Mächtigkeit und Ausdehnung zu und erreichen am Wilerllorn den Kannil des öst- 
lichen Endes des Brienzergrates. Dass die Dislokationen zwischen dem Wang und seinem Sub- 
stratuni auch hier noch auftreten beweisen die Ausführungen Hugis (59,13-14), welcher schreibt: 
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�Der 
Neokomkalk reicht im Dundeltälchen bis zu einer Höhe von 1460 m hinauf. Diese Stelle 

findet sich etwa 250 m westlich von den Hütten der Dundelalp. Ilier sind an der Grenze zwischen 
Neokorn und Wangschichten durch den Bach folgende interessanten Verhältnisse aufgeschlossen : 

Unterhalb des Wasserfalles ist das Neokorn von grössern und kleinem, hellen Einschlüssen 
erfüllt. Der helle Ralle gibt sich durch seinen petrographischen Charakter und durch seinen Fora- 
nniniferenreichtrnn leicht als Seewerkalk zu erkennen. 

Andere Einschlüsse im Neokorn sind grobkörniger, von kristallinem Aussehen. Im Dünn- 
schliff erweisen sie sich ebenfalls als foraminiferenreich und sind in spärlicher Zahl von (llaukonit 
durchsetzt. I)as Gestein hat einige Ähnlichkeit i nit dem Urgon südlich von Rudenz. 

Andere Einschlüsse bestehen aus einem typischen Grünsandstein, mit reichem Glaukonitgehalt 
und sind deshalb möglicherweise dein Gault beizuziihlen. 

I)er Zahl und Grösse nach herrschen die Einschlüsse des Seewerkalkes vor. Das schiefrige 
Neokonigestein ist breccienartig von ihm durchsetzt. Es scheinen also auf Dundelalp die Urgon-(! ), ' 
Gault-(? ) und Seewerschichten durch mechanische Gewalt ausgequetscht zu sein. 

Das Fallen des Neokorn ist im allgemeinen ein südöstliches. Doch sind in dieser Gegend die 
Schichten so sehr gestört, dass die angegebene Fallrichtung nicht überall gilt. Die Neokomschiefer 
verlaufen oft wellenförmig, sie sind von zahlreichen Calcitadern durchzogen, zeigen oft auch dünne 
Einlagerungen von grauen Mergelpartien (fragliche Schicht? ). Die Mächtigkeit dieser gequetschten 
Gesteinszone beträgt zirka 2 in. 

Das Neokorn ist bis in seine feinste mikroskopische Struktur durch und durch flaserig ge- 
worden, im Seewerkalk und Urgon (? ) ist kaum eine Foraminifere ganz geblieben, Zelle ist von 
Zelle gerissen und die einzelnen Zellen selbst wieder zertrümmert. Nur bei starker Vergrösserung 
sieht man, dass bloss die kleinsten Individuen von der mechanischen Gewalt unbeeinflusst geblieben 
sind? " Soweit Hugis treffliche Beobachtungen. 

Im Sommer 1910 verwendete ich gemeinsam mit Herrn cand. geol. Wa1terHauswirt li, 
jetzt in Zürich, mehrere Tage zur Begehung des Brienzergrates zwischen Brünig und Augstrnatt- 
horn. Dabei ergab sich eine von Kaufmann ziemlich abweichende Auffassung des Aufbaues. Während 
Kaufmann (43), Zeller (55) und Schardt (118) bei Brienz eine regelmässige Schichtfolge 
vom Jura bis zum Wang, die sich dann durch Faltenbildung zwischen dein Rothorn und der Roten 
Fluh verdoppeln, annahmen, erkannten wir in den Tithonfelsen Kaufmanns in der Schwanden- 
flulr nicht Malm, sondern Valangienkalk, der dort die Valangienschiefer (= Berrias) unterteuft. 
Die Schichten entsprechen vollkommen den aptychenreichen Valangienkalken zwischen Goldswil 
und Niederried. Dadurch wird mit einem Schlag die ganze Brienzergrat-Tektonik auf die ein- 
fachste Weise gelöst. Harder und Rothorn sind ihrem Aufbau nach vollkommen identisch, indem 
beide nach Südosten offene C-Falten bilden. Vom Rothorn bis zuni Brünig sieht sich also eine 
liegende Falte, deren Stirn inn Gebirge drin steckt und deren Kern durch die Malmkeile am 
Ballenberg und oberhalb Brienzwiler gebildet wird. Damit haben wir die der Storegg entspre- 
chenden Verhältnisse auch für den Brünig festgestellt. Diese tektonische Auffassung erkennt man 
sowohl von den Gehängen der Faulhornkette aus, als auch im Tal des Lauibaches oberhalb Lun- 
gern. I)er obere Schenkel der liegenden Falte ist zum erstenmal im Dürrgrind, dann weiterhin 
in Arnifirst und Wilerhorn erhalten, weil die Kette ihre Richtung ändert und die Streichrich- 
tung schneidet. Von besonderem Interesse war der Kontakt der verschiedenen Schichten, die mit 
denn Wang in Berührung treten. Nach Kaufmann (43) und Zeller (55) sollen es Neokonn- 
schichten sein. Doch konstatierten wir am Sclnöngütsch westlich des Rotborns, dass die Altmann- 
schichten, die schon Kaufmann vom Rothorngipfel erwähnte, hier von Barrêmienkalken und 
-schiefern in einer Weise abgelöst werden, die den von Arbenz 1) besprochenen Verhältnissen 
der nur ungenügend erklärten Reduktion des Schrattenkalkes und der mittleren Kreide im 
Frohnalpgebiet vollkommen gleich ist. In der Nähe von P. 2217 erscheint eine erst noch zerris- 
sene, dann zusammenhängende Gaultlamelle, die bald die Felsschroffen der Lanziszälrne und damit 

') Arbenz, P. Frohnalhstock. Beitr. z. geol. Karte der Schweiz, 48. Liefg., 1905. 
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den höchsten ( rat bildet. flier überschreitet ein Pfad, das sog. Liittg: issli (= Lehnýýý: isschen) den 
Kanuu. 

?, 
3 1 stellt don Anhliek der Lanzisziihne und (les L: ittgüsslis von Westen dar. Div 

dunkeln Partien sind senkrecht stehender Gaultsandstein. stark glaukonitiscli mid Belem eitern 
i'ühroud. In einzelneu Schollen und im (ýiissli noclº zus, uuºnenhiingend, tritt der Seewerkalk 

auf, und zwar wie aus der Zeichnung hervorgeht nºehrnºals mit dctu Gault und an einer Stelle 

(autf der Skizze unsichtbar) auch mit deut fraglichen Flysclº wechsella. ernd. Die feinen Strichlein 

stellen den fraglichen 1+'Iýsclt, der der Lokallitit zum Namen vorholten hat., dar. Trotz der beiden 
Schneefolder erkennt iºº; uº, Wie der Flysc1º oben im (riis"clºen ganz felºlt, (lfUº1º 
steilen und ; Illfýlllgs haunl 3 111 
Freiten Gýlsse bildet und dann 
im Vordergrund eine weite Ver- 
breitung anninuut. Zinn Schluss 
Folgen auf eine Art und Weise, 

über die man nichts Sicheres 
sa-en 

kann, 
gelagert die WVang- 

kalke und -schiefer. I)ie Reillen- 
b, Ol e 

del' Srlllclltell i 
"t 

ill einem 

Querschnitt die folgende: 

Gault 

Seewerkalk 

F lY seh 
Gault 
5oewrrhall: 

Gault 
Sccwcrkalk 
l''IN, c II 

W'tiI�se'11ielitell 

Bei derartigen Vorkomni- 

nissen muss man sicher darauf 
verzichten, I)enudationen und 
Frìi1Fgl'ess iill'll zur 

Erklilru 
iìg 

(lei' sogenalllltell elnlleltllcllell 

Schichtserie voul \ cokom zum 
W! ing herbeizuziehen. I'; henso- 

wenig ist es angiingig, tek- 
tonische Verschiebung innerhalb 
einer einheitlichen sclliclitserie. 
wie sie ja lliluti vorkommen 1111(1 

ý_ 
ý- _ 

Fil". R1.1�ºuzi, ziihae mischea Krieuzer Kothora uaºI ßriel'eahürali. 

1. \\"auý. ýcltirhtcu. schutthal(Ie" :;. lchucc. I. l'Iý">cL. 5. scowvrkalk. 
G (; rüns: uulvtcin (I; ruilt). 

mif. "clºünste an dol. lierr"ºs. clºiefersta nnný; ' im Korn ºIor IIarºlerfalto auf ºloºi Gunºuºon- unºl 
(ýielýele, galllen beobachtet werden kònuen, verantwortlich zu i iacheu. Fine solche Se11ulºIºen- 
struktur von harten Gesteinen wie Seewerkalk und Gault kann nur durch unmittelbar darauf 
einwirkende Ki ifte entstehen. 

Auch ani Kruterenlºass bestehen iihuliclie Ver1i iltnisse. Ini weitern Verlaufe des ltieder, rates, 
voie litait die Kette heisst, geht die ('-Faite des Rothorns in die ('-Falte. auf welcher die Augstniatt- 
ho1.11-S-h'a1te ruht, und weiterhin in den Ilarder über. Dabei keilt aper der Sciu"attenkalk nicht 
aus, wie kauf ut ann von Ebli, en 1ºerichtet. sondera er streicht con der 

'' 
Rotsrhalllburn nïºrdliclt 

am anuhorn vorbei und erreicht (lurch die Sehuierenbinder und die Sclutffalle die (ýra, genfinh. 
lieiUÜ_r zu Ciulnr. Karte der Selli riz, li. F. 1. ietg. XXIX, 11 

doll BoºloIº º1oº" 
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Betrachten wir nun die westliche Festsetzung der Harderfalte, welche besonders durch 
Helgers (70), Gerber (71), Trösch (104) und Bernet (92) studiert wurde. Zunächst ist 
die Fortsetzung recht vermindert vorhanden. Der ganze Grat vom Rugen über die Rothenegg zum 
Morgenberghorn besteht aus dein liegenden Schenkel der C-Falte ; denn seine Schichtserie baut 
in verkehrter Lagerung den Grat auf. 

Die Gowölbeaxe steigt von Osten nach Westen immer Mehr, so dass im Dreispitz und im 
Arnighorn auch noch fast der gesamte liegende Schenkel der Abtragung zum Opfer fiel. In der 
Lohnerkette zwischen Kander und Engstligen ist auch der obere Schenkel der liegenden Falte in 
den beiden Lohnern erhalten. Iuºnierhin ist die Gewölbestirn denudiert, so dass wir auch hier 
nicht die schöne Entwicklung der Falte, wie wir sie am Brienzersee und in Obwalden beobach- 
teten, vor uns haben. Der grossen Wildstrubelfalte fehlt der Antiklinalenkopf. Damit haben wir 
die Harderfalte bis in das Gebiet der Wildhorndecke hinein verfolgt und die Identität der Wildhorn- 
decke mit der Niederhorndecke nachgewiesen. insofern es uns gelingt, auch noch die beiden andern 
tektonischen Einheiten der Niederhorndecke, Waldegg und Beatenberg-Sigriswilgrat bis ins Gebiet 
des Wildstrubels hin zu verfolgen und mit der Harderfalte in Zusammenhang zu bringen. Bevor 
wir dazu übergehen noch ein Wort über die Mahnkerne. Nachdem wir die spitzen Mahnkerne, 
die im Berriasschiefer der Harderfalte drin stecken, an der Storegg und am Brünig beobachtet 
haben, können wir sie, allerdings durch den Brienzersee von der Kreidehülle getrennt, weiter ver- 
folgen als 1'aulhornkette. Im Saxetental und in der Schwalmeren sehen, wie sie wieder mit der 
Kreide in direkter Berührung stehen. I)a weiterhin die Harderfalte auf eine Strecke von zirka 
15 km denudiert ist, fehlt natürlich der dazu gehörige Kern auch. Wir beobachten ihn erst 
wieder im Lohnergebirge. 

Fragen wir uns nach den weitern Spuren der Augstmatthorndecke mit ihrem Wanggestein, 

so finden wir weithin nichts mehr davon. Dies muss ja auch so sein, da sie als höhere Decke 

abgetragen wurde bevor die Harderfalte an die Reille kam. Wie mir Herr Prof. Dr. Schardt 

mitteilte, treten am Wildstrubel auf der Pleine morte wieder Wangschichten auf. Leider gelang 
es mir nicht, die mir von ihnº in so liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellten serpulaähn- 
lichen Petrefakten aus diesem Gebiet mit den geringen Funden am Augstmattlºorn zu paralleli- 
sieren und zu bestimmen. 

Überblicken wir zum Schluss noch einmal die ganze Falte von der Engelberger Aa bis zum 
Wildstrubel, so erkennen wir, dass der gleichmässige, wenn auch nicht überall erhaltene Bau im 
strengen Gegensatz steht zu den verwickelten Dislokationen, die am Kontakt mit dein Wang auf- 
treten. Erinnern wir uns an alle die Unregelmässigkeiten, die sich an den Übergang der tiefere 
Gesteine zum Wang knüpfen und denken ausserdem, dass Arbenz 1) ganz analoge Verhältnisse im 
Frohnalpstockgebiet beschrieb, so kommen wir zu dem Schlusse, dass das Wang einer andern tek- 
tonischen Einheit als der Niederhorndecke angehört, dass es der am weitesten vorgeschobene Teil, 
die Stirne einer höhere helvetischen Decke ('wahrscheinlich der Drusbergdecke) sei. Damit stimmt 
auch die Art und Weise des Auftretens. Am Wildstrubel kann man dem Gewölbe der Harderfalte 
eine mittlere Höhenlage von zirka 3000 in zusprechen. am Morgenberghorn eine solche von 2500 m, 
am Brienzerrothorn 2000 nº, am Sarnersee 1000 in und endlich bei Wolfenschiessen zirka 500 in. 
So erklärt es sich, dass von der Augstmatthorndecke, wie ich dieses neue Vorkommnis vorläufig 
benenne, eben im Unterwaldnerland die grössten Relikte übrig blieben, so dass man im Profil 
I)iegisbalm-Gunmen über Wolfenschiessen die ganze Schichtserie vorn Neokom zum Wang studieren 
kann. Sollte es sich bei spätern Untersuchungen herausstellen, dass die Decke allerorts durch 
Wang charakterisiert wird, und dieses Gestein den andern helvetischen Decken fremd ist, so 
müsste man wohl den Namen Augstmatthorndecke verlassen und sie Wangdecke nennen. 

1)1. e. 
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2. Die Fortsetzung der Waldegg. 
Da die Niederhorndecke bereits überall das Suhstratum der K1ippendeckett ist, so bietet sich 

ein Vorteil darin, zuerst die helvetischen Schieliten auf ihre Fortsetziing hin zu untersuchen. Der 
ilückgt"at für die gesamte ITntersuchung ist durch die obige ßeschreibung der fast ununterbrochenen, 
stundenweit hinstreichenden Harderfalte gegeben. Alle unseren weitern Untersuchungen lehnen 

sich an diese tektonische Leitlinie erster ( )rdnung. Schon die Aufnaluuen liauftuaiuiì zeigen wie 
die Iarderfalte und die It'andkette nach Osten divergieren, uni dio weite Flvschzoue der Sclilieren- 
gegenden zu umspannen. AVie am Thunersee die Kreideschollen der \Valdegg 1ºlützlicli unter doni 
F1s, sehmantel verscliwinden, so tauchen bei Sarnen und weiterhin im lIuetterseliwandenberg-Bürgen- 

stock-Zug wieder die Kreidegesteine auf. In einer der neuesten Publikationen weist Bustor f 
(125) in kurzen Worten nach, dass ani Vierwaldstýittersee sielt 3 Decken ani Aufbau des Alpen- 

randes beteiligen: I. die Niederhorndecke, 2. die Pilatusdeeke und 3. die Bürgenstockdecke. Er 
fasst diese 3 Gruppen als selbständig gewordene Glieder der weiter westlich einheitlich gebauten 
Niederhorndecke auf und nimmt ini besondern für die B(irgenstockdecke an, sie sei das weiter 
entwickelte ý1"aldegg-(ýewülhe. Die Fortsetzung des Waldeggkotupl(eses nach Weston betregend 

verbisst er seine frühere. Ansicht votti Parallelismus von Waldegg und Staudfluli meid adoptiert 
(125. pag. I1-13) steine schon vor 2 Jaliren in der Dissertation gescliriebenen diesbezüglichen 
Ansichten in allen Details. 

Dariiber, dass die \Valdegg und der Buchholzkopf zwischen Leissigen und Rirligen einander 
entsprechen, herrschte nie Zweifel. llehrere Autoren sprachen diese Ansicht ans. Dann aber 
verglieliett sie diese Scholle mit Staiidtluh-\Vetterlatte, meiner Ansicht nach tuit Unrecht. Sowohl 
das Studium der Karte und Profile von Gerber, He1gers und Trösch (î 2), als auch viel- 
fache Begehungen des Gebietes überzeugten stich, dass das Äquivalent der Standfluhgruppe in 

(lei- und und ini Birchenberg drin stecke ; dafür sprechen die Neokoni- und Selìrattenkalke, 

welche nordöstlich des Suldbaches aufgeschlossen sind. Die Seholle scheint nur einen geringen 
Unifang zu haben, da sie in den Flyschrttisen, die sicli gegen den Tlutnersee liinunterzielien. 

uiu gends aufgeschlossen ist. Das Sclirattenkalkvorkomnien, das IIe1gers ani Spiessbach eingetragen 
hat, berulit atif Irrtuns, (la sich dort nur Stadschiefer befinden. Der nun aufragende Buchholz- 
kopf mit seinem I1oligantsandstein und Schrattenkalk ist der Harderfalte in grösserer Tiefe vor- 
gelagert, als der 1, 'ortsetzung von Birchenberg und Standtluli entsprechen würde. Deninach muss 
auch seine Fortsetzung mehr oder weniger unter der Iarderfalte gesucht werden. Dieser Stellung 

entspricht nun die. steil nach Nordwesten fallende Kreide-Eociinserie, welche die Ilutniaadalp trägt 

und ihre Verwandtschaft toit der \aldegg ausserdem dureli das Vorkomnien von Gault. Seewer- 
kalk und Lutétien (letzteres nach den neuesten Untersuchungen týerber s) nachweist. Ilutniaad 

und Morgenberg-horn enthalten zusanunen eine S-Falte, deren Mittelschenkel vollstündig ausgequetscht 
ist, respektive durch einen Bruch ersetzt ist. Westlieb des Suldbaches stehen die beiden tektonischen 
Elemente schon in Halter Berührung; ein Bruch von relativ geringer Dimension (auf den Profilen 
(erbe t" s weggelassen) zeigt einzig noch an, dass sielt hier die Fortsetzung des \Valdeggkompleses 

mit der Verlängerung der Iarderfalte vereinigt. Mit deut liegenden Schenkel der Iarderfalte 

zuni S vorbanden, setzen sielt datti die aldeggüquivalente über die Diene ins Arinighorn fort, 
immer noch deut entern Teil der S-Falte bildend. Zwischen Kander und F: ngstligen bilden sie die 

schiefe Synklinale, welche die Gollitschenalp durch Schº"attenkalkwünde fast uimzug; iinglicli maclit. 
Von der i)islokatiott, die II elgers (112) Profil an der tiefsten Stelle der Mulde darstellt, 
bemerkte icli keine Spur. Sein ganzer Liingsschnitt durch die Lohnerkette ist besonders ini 

nördlichen Teil derart, dass -man trotz aller Beobachtungen Mild und Natur nicht in I berein- 

stinunung bringen kann. Eine Detailuntersttcliung wird an diesen schroffen Ilängen mit den 

gutaufgeschlossenen Felspartien eine dankbare Aufgabe finden. Die weitere Fortsetzung der 
Waldeggscliieliteu, nun vollstündig au die 11arder-Lolinerfalte angegliedert, ist nach Bernet (ü2) 
durch die 

, 
Zone des cols" der Adelbodnergegend verdeckt und führt in den Faltenwurf des Wild- 

strubels über. 
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3. Laie Äquivalente des Beatenberg-Sigriswilgrat-Hohgantkomplexes. 
Ebenso sicher wie die Harderfalte lässt sieh die Fortsetzung dieses Kreide-Eocäinkontplexes 

nach Osten verfolgen, da sie den Alpenrand bildet und sich. einzig durch die Quertäler der beiden 
Enttnen unterbrochen, bis zum Pilatus fortsetzt. In seinen Erlhiuterungen zur Bürgenstockkarte 
bringt Buxtorf, der Erforscher jener Gegend, in Wort und tektonischer Kartenskizze (125) das 
Ergebnis seiner Studien am Pilatus zum Ausdruck, dass die Niederhorndecke, das heisst, die Fort- 
setzung des Beatenberges, in der Nordwand des Pilatus auskeile und durch einen selbständig ge- 
wordenen Zweig, die Pilatusdecke ersetzt werde. 

(. legen den Tltunersee hin senken sich aber alle Schichten des Komplexes, so dass man einzig 
von Palligen bis Merligen eine Art Querschnitt studieren kann. Von da an zeugen nur einige 
hochgelegene Schollenkomplexe für den frühern Zusammenhang des Niederhorngebietes mit den 
Wildstrubelfalten. I)ie tektonische Bedeutung dieser Inseln wird einerseits durch ihr Verhältnis 
zur Ilarderfalte und ihrer Fortsetzung der Dreispitz-Lohnei-S-Falte, anderseits durch ihr Sub- 
stratum, einem Trüututerwerk aus Klippengesteinen und Taveyannazsandstein mit Flysch gemischt, 
das ganz genau der oben besprochenen, subalpinen Klippenzone entspricht, festgelegt. 

I)as erste und gleichzeitig kleinste Vorkommnis dieser Art ist die schon oben erwähnte Scholle 
von Birchenberg-(lräbernalp, die allerdings nur auf der Suldtalseite und auch da in geringen 
Aufschlüssen beobachtet werden kann. Gerber (71, pag. 80) fällt es auf, dass die Schichten (les 
Bircltenberges gut 200 in tiefer liegen als die entsprechenden der westlich benachbarten Stand- 
ffulugruppe. Er betrachtet dies nuit Recht als ein Beweis dafür, dass sielt diese Scholle ähnlich 
der Morgenbergliornkette gegen den Thunersee hin senkt. 

Nach denn (J)uertal des Suldbaches erhebt sich das Gebirge zur Wetterlatte und Standfluh. 
Über diese Gruppe befindet sich, wie schon erwähnt, eine Arbeit Gerbers im Druck. Sie wird 
sich in eingehender Weise mit dieser 

�helvetischen 
Klippe auf Klippengesteinen" beschäftigen. 

Was uns an dieser Stelle daraus besonders interessiert, ist (las Auftreten von Gewölben an ihrem 
Südostrand. Gerber bezeichnet sie als Wetterlatte-, Standfluh- und Letzigewölbe. Diese drei 
Antiklinalen bezeichnen einen Versuch des Anschlusses an die südöstlich benachbarte Harderfalte. 

Nach deut breiten Unterbruch durch das Kiental treten in eigenartigen Lagerungsverhält- 
nissen die entsprechenden Schichten in den Gebirgen auf, die iiu Gerihorn und irrt Giesenengrat 
und Sattelhorts kulminieren. Leider fehlt für dieses Gebiet eine neuere Arbeit. Meine Beob- 
achtungen genügen nicht zur Aufstellung eines Profils. Immerhin kann ich mit Sicherheit sagen, 
dass die Faltenbildung ganz bedeutend zugenommen hat und dass sich auch Wangschichten ans 
Aufbau beteiligen. Am Sattelhorn notierte ich mir mehr als 200 in Wangkalke und -schiefer, 
unterteuft von Ilohgantsandstein, der auf Schrattetukalk lagert. Die Wangschichten werden durch 
Klippengesteine von der S-Falte des Ärmighorns getrennt. Das Wiederauftauchen der Wan-, decke 
rückt die Frage des Aufbaues der Gerihorn-Giesenengratgruppe in ein ganz anderes Licht. 

Dein entsprechend wurde auch der nördliche 'T'eil der Lohnerkette, das Elsighorn, bisher 
unrichtig gedeutet. Die Felsabstürze vorn Elsighorngrat in den Kandergrund bieten genügend 
Aufschluss über den Bau dieser Kette und ihren Faltenwurf, dass man annehmen kann, er gliedere 
sich unter der �Zone des cols" an die Wildstrubelfalten an, wie Be rit et (92) (lies in seinen Pro- 
filen darstellt. 

Am Schlusse der Besprechung der Stellung der helvetischen Schichtenglieder im Bau der 
Berner Kalkalpen angelangt, benutze ich die Gelegenheit, nun über den von Buxtorf und mir ' 
(125) neugeprägten Namen Niederhorndecke Rechenschaft abzulegen. Die obigen Erörterungen 
haben den Zweck zu zeigen, dass die Niederhorndecke in die Wildltorndecke übergeht. Doch 
schien uns ein neuer Name am Platz "zu sein, da sich das Wesen der Wildhorndecke für die- 
jenigen Teile, die nur aus Kreide bestehen, gegenüber dein Faltenwurf in den hohen Kalkalpen 
stark verändert. In unserm Untersuchungsgebiet hat sich die Kreideserie völlig vom Jurakern 
gelöst und ist als Kreide-Eoc.: indecke selbständig nach Norden geglitten, unì den Alpenrand zu 
bilden. Die Schollenbildungen, durch Spalten und Verschiebungen erzeugt, treten in den Vorder- 
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gennd. Div Ilarderf; dte, die ja noch stellenweise den Itirakern iuuºhüllt. ist die einzige, die uoeh 
w(ý sentlidºe Falteng besitzt. So haben wir den Teil der \Vildlºorndecke, der als kretazeisch-eociines 
Schollengebirge bezeichnet werden kann, Niederlºorndecke getauft. Wir entlehnten den Namen 

voit Niederhorn, weil es - einer der höchsten Gipfel - an seinem Nordwestabsturz fast die 

gesamte Stratigraphie der Decke in detaillierter Weise zeigt (Bachersbodenprofil und Fociinlºrofil !) 

und seine reichen Fossilfundorte sowohl auf dein ( ilºfel als aºt Fuss iuº lustustal bekannt sind. 

4. Die Fortsetzung des Klippengebietes von Habkern 
und der Subalpinen Zone. 

Dio AIIºenran(lkette und die Harderfalte umschliessen eine ; nºsge(lehnte 'l'ertisirzone, (lie sich 
nach Osten bis übet. den Rhein verfolgen lässt. In den Kantonen Srliwyz und irnterwalden wird 
sie charakterisiert durch die auf dem Flyscli scliwinºinenden Klippen, die schon seit langer Zeit 

iuannigfache geologiselie Bearbeitung erfalu"en haben. H ug i besclirielº in der schon oben zitierten 
Arbeit (59) das unserm Kartengebiet zuniielistgelegene Vorkonnnnis, die (. liswilerklippen. Diese 
Klippen l)ilden stolze Gipfelforiuen und bestelien aus ziemlich vollstündigen Serien der Klippen- 

gesteine. In der Gegend von IIabkern entsprechen einzig Stirne und Leimern diesem Auftreten. 
I)ie übrige klippenzone entspricht dem Substratuui der grossen Klippen. Zweifelhaft war bis jetzt 

erst recht dip westliche Fortsetzung der Zone in das Gebiet der grossen Klippendecken luit Aus- 

nahme des subalpinen Streifens, dessen Zii sanunengelºörigkeit zunº Gurnigelklippengebiet schon 
von Bern lia rdStuder und seinem Schüler H fi ti ni ever vielfach erwiiluit und dargetan wurden. 
Ursache dieses Zustandes war der Zweifel tiber die Natur der von Gerber und Trüsc li ge- 
meldeteu �Leimernscliichteii". 

Leider verzeichnet die Karte der Gebirge zwischen Lauterbrunnen- und Iiandertal (86) volli 
Thunersee bis in den S(ddbacli den gesamten 1'lysch als , 

Leiniernschiefer", olone die verschiedenen 
Gesteine auseinanderzuhalten. Im Graben des Spiessbaches fand ich Iionglonierate und Breccien 

aus exotischem Granit und Dolomit, Quarzite und dunkle verbogene Sandsteine, Titlion-, Neokoni- 
fleckenlcalk- und obere hroidehliicke. i\Iangel an Zeit Prlanlºte mir nicht, die I"rsprungsorte dieser 
( westein( aufzusuchen. 1-Ieri Prof. Schardt teilte mir nuit, er habe in der Gegend von Bergli 

obere Klilºpenlcrcide beobachtet. Dainit haben wir genügend Anhaltspunkte zur Annalune, dass 

sich die Ilalºkeruzone nicht nur tektonisch, sondern auch stratigraphisch zwischen dein Buch- 
holzkolºf und (lenì (. rat des aloigonberghorns fortsetze. 

In geineinsanºer Begehung erkannten (ierher und ich letzten Sounner das schöne klippen- 

profil an der ILengg zwischen Dreispitz und Standfluh. Gerbers schon mehr erwihute neue 
Publikation wird darüber eingehende Auskunft geben. Weiter südwestlich folgt die schon M Oi seh 
bekannte Klippe in( Fahrvital. Einige Bemerkungen Tröschs (104) über (lie Gesteine zwischen 
Àrinighorn und Giesenengrat Ii(ssen auf das Vorhandensein von Kiippengesteinen auf doni Knubel 

schliessen. Bei einem Besuch dieser Lokalität ei v hirte sich die von mir schon früher 091) ver- 
tretene Vermutung. Ich notierte iºiir ani Nordwestabhang des Knobels (P. 2428) : 

7.30 nº hhippenflysclisandsteiu z. T. mit den bekannten Iýolilouflerken ;1 iosenbreccie, 
(i. 20 

,. obere Klippenkreide. 
5.2 

,. It'aucliwacke. 
4.30 obere Kreide. 
3.10 wilder Klippentiysch mit San(lsteinblöcken. 
2.5 wilder Flyscli mit oberer Kreide ver(luetsclit. 
1.5 ., wilder Flyscli. 

Auch auf der oberen Giesenenalp entblösst ein Graben tVpischeri klippenflyseh. Il eIgers 
erwwwühnt, aus der Gegend von Stand uu(1 Kirchhorn exotisch( Breccien, (lie wohl iuit der 

�Zone des cols" liernets in Verbindung zu bringen sind. Leider unterliisst es letzterer, die 
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Frage der �Leilnernscllichten" zu diskutieren. Er stützt sich auf Gerber und stellt sie trotz der 
mannigfachen Gründe, die vor allein in seinem eigenen Untersuchungsgebiet dagegen sprechen, 
ins helvetische Tertiär. Von besonderer Bedeutung scheint mir das Auftreten von exotischem 
Material bei Kandersteg. 

Dr. Truninger in 13er11, Geolog der Berner-Alpen-Bahngesellschaft, und Dr. Trösch, 
ebenfalls in Bern, Platten die Güte, mich darauf aufmerksam zu machen, wofür ich ihnen an dieser 
Stelle bestens danke. Am Fusse der Birre stellen über dein Bühlbad vom Kartographen eigen- 
artig dargestellte Schichten an. Ich erkannte sie als Klippenflysch (�Wildflyscll") und fand darin: 
Dunkelgraue und schwarze, teils glänzende Schiefer ; Niesenbreccie ; grüne Quarzite ; I)olomit ; 
Rauchwacke und diverse Kalke, die der Trias oder dem Jura angehören können. Habkerngranite 
beobachtete ich nicht ; dafür war der Dolomit um so reichlicher vertreten. Die Mächtigkeit der 
ganzen Gruppe beträgt bei 600 m. Aus Mangel an Zeit konnte ich dann diese Klippengesteine 
nicht weiter verfolgen und untersuchen, ob sie mit der Klippe auf dem Knubel in Zusammenhang 
stehen. Möglich wäre dies schon. Dieses Vorkommnis erinnert an die ähnlichen Verhältnisse im 
Fly sch des Sernftales, wie sie Obe rh o1zer (126) kartierte und an die Mitteilung Lugeons (117) 
über Klippengesteine im Kessel von Derborence am Südfusse der Diablerets. 

Die Klippen der subalpinen Zone setzen sieh iiii Klippengebiet von Spiez fort, dessen 
Zusallunenllang mit der 

�Zone 
des cols" trotz der weiten Schotter- und Gletscherschuttbedeckung 

der tiefergelegenen Gehänge des Kandertales durch einzelne mesozoische Vorkommnisse (72) 
bewiesen wird. Wie nun bei llabkern über dem wilden Flysch mit all seinen Einschlüssen die 
Decke der Sclilierensandsteine und über diesen die grossen Klippen (Stelli-Hinterring, Giswiler- 
stöcke etc. ) lagern, so hier an der Kander über der ganz zertrümmerten �Zone 

des cols" die 
Niesenflyschdecke und über dieser die medianen Präalpen. So erkennen wir also westlich des 
'l'hunersees die im Ilabkerngebiet wahrscheinliche Dreiteilung in noch viel grösserem Masse wieder. 
Damit ist der Zusammenhang der überschobenen Gesteine nach Osten und Westen hergestellt. 

Machen wir uns noch eine Vorstellung von der Entstehung der Klippenregion von Habkern: 

1. Sie stellt in der Hauptsache eine tektonisch stark beeinflusste, tertiäre Bildung dar, die 
das Substratuul der grossen Klippen der Zentralschweiz und der inedianen Priialpen bildet. 

2. Sie entstanden bei der Zerstörung einer �exotischen" 
Decke, welche die verschiedenen 

Varietäten von Habkerngranit, Trias, Jura und Kreide, alles in Klippenfacies, enthielt (Polygene 
Breccien und Sandsteine). 

3. Nach Blöcken, welche sowohl obere Kreide als auch grüne Sandsteine enthalten, zu 
schliessen, muss the Zerstörung dieser Decke nach der Ablagerung der obern Kreide stattgefunden 
haben. 

4. Diese Altersbestimmung wird unterstützt durch die Numwuliten des Lutétien in den 
Grünsandsteinblöcken und des Auversier. im Schlierenflysch. 

5. I)as V orkomnlen von solchen Gesteinen bei Derborence, Kandersteg und inl Sernftal 

spricht, wie Lugeon ebenfalls annimmt (117), für ein höheres Alter der Decke, welche die 

exotischen Granite enthält, als dasjenige der lelvetischen, da letztere von der erstere bis über 
10 km weit unterteuft werden. 

6. I)ie medianen Präalpen und besonders die grossen Klippen der Zentralschweiz zeigen 
selten oder nie eine Einwicklung der helvetischen Decken. In geringem Masse ist dagegen diese 
tektonische Erscheinung auch an der Niederliorndecke iln Unterteufen durch die subalpine Klippen- 
zone und die Auflagerung (les Klippengebietes von Habkern nachgewiesen. 

7. Dadurch gelangen wir zum Schluss, dass die Decke mit Ilabkerngraniten und ähnlichen 

vorwiegend sauren Eruptiva sich schon zur Eocänzeit bildete und wieder abgetragen wurde. Die 

Polygenen Konglonierate und Breccien erwecken ganz den Eindruck, als ob die Decke beim Ein- 
tauchen ins Eociinnleel' zerstört worden wäre. Den altern, gröherll Sedimentblöckell i111 �Wild- 
flysch" entsprechen die Jüngern, feinere Schlierensandsteine. Es bildete sich aus dem alten 
Material eine 

, 
junge, alle älteren Gesteine umfassende neue Formation. 
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S. Diese entstand viel siidlicher als ihre heutigen Vorkonnnnisse sind, da sieli zwischen ihr 

1111(1 dem jetzig(I1 Alpennordrand (las helvetische h; ( n bis ins 1'ri; lbollien entwickelte. 
9. %VÜ11rCI1d der Ohgoeanzeit ]Multi nun (, i11 iýoi'dwül'ts, C11iehell (peset' \vledel. vel'f(estigtell, 

buntgenli, cllteit l''orination angenon11uen werden. Diese i`bersclliebung, zumeist durch (lie entste- 
henden helvetischen Decken selbst erzeugt, verliiiiderte (lie weitere Ablagerung von helvetischen 
Schieliten inu Alpengebiet und brachte die exotischen (esteine in die N, ihe des heutigen Alpen- 
rande,, wo sie wölbend des Oberoligocin un(1 des \Iioeiin das Material fuir die \agelfnll- und 
Sandsteiiii ildungen der Molasse lieferten. Wir finden adle in der I1albkeruzone beschriebenen 
Gesteine neben 

andern iim dem' bunten Nageltiii1i wieder, 1111(1 /, well' oft 111 selli. V'el'\vltte1'telll Ziist1u1(h. 

lo. Bei111 Vorrücken dieser Konglomerat-Sa. ndsteinmal�e wurden grössere und kleinere. S('ltlºllUl 

des offenbar ganz benaclºbarten lInttergesteilus (krista leine und nmesozoisehe Gesteine) nlitgerisscn 
und wurden nuit den h'Ivschschicllten, die vor der wandernden Gesteillsnlasse lagen, intensiv ver- 
kiletet. Dabei ! gingen auch (lie lintet'sten, Illtt'tieneli Qu; uzit-, (it'iinsaltd, teiii- itlld Breccieiu1iikv 
in TI'(illllllel' 1111(1 (Ilire11setztell das A('11 1111111('1' rocht' anllüllfeilde F1vscll! ge, teiil. Avillll'ell(1 (11(' 11ö1101' 

gelegenen, auv-ersienen Schlief viisinl, teine konllUkt blieben. Auf diese 11"eise kann nlan sich die 

ausser(ºrdentliell komplizierten tektonischen und stratigra(phischen \i 1iiltilisse des 
,, 
NVildfvSelis" 

1111(1 seiner zer(luetscltte1I 11iiºpen erhören. 
Wenn (fiese Ausiclut zutrifft so sind die versclui('denen Schiefer und cingelagcrten Sandstein- 

b: inke, vv'elche den untern Teil deº' �( 
iiind uese" bilden, jünger als die über ihnen liegenden 

Se1111C1'e11, aI1(1StO111('. Grosse Bedenke(( dagegen, dass Sie (lei' hlipiºl'nfacies mìg('11ö1'('ll, lll'tlll('11t maul 

deswegen 1101-11 nicht zu haben, da die Decke sich wohl iul Klippengebiet bildete und daher der 
zlulücllst liegende iiberschobene Flyscll auch noch (fieser Facies ingelliirte. 

11. Die I'Iioc, 'inzeit brachte dann die volle h: ntwirkIung der 
, 
jüngeril Decken. Die hu'lveti- 

schell wickelten die Iºeste (lei- alten �Gotischen" 
Decke ein und wurden sell(-st wieder von den hlippen- 

decken und ostalpinen Gesteinsserien überfaltet. Dabei ist für die Klippen von Leimcris, Stirne 
1111(1 Stelli 11111' ii11 Allfalls dei' Deekenelltwielílung ali edle(( hl, alni ellllallg lullt demi tiefel'n Klippen- 
g('Steillell zii denken. Gerade (lie di-ci iiigefil111'teli vereinzelten. Kt'eide\orko11111111isse sehìeinell 
daf(11' zii spl'eC11t'il, dass sie delle l: retaziscliell Ilailde dem' ille'(llallell I'l'üaliº('ü angelliil'teii und beilll 
V'orwiirtstransport, der teils aus eigener R raft, zinll '('eil aber auf dein Iliieken der helvetischen 
V'iederhorndeeke geschah. durelu I ing, zerreissung sich voneinander lösten. Die Lüugszerreis. uug. 
wie sie von Arnold IIei ln (75 ) für die, helvetischen Alpeurandketteil betont wur(ie. Scheint mir 
zur I; l'laiirung des Klippenphiinomens von ebenso grosser Bedeutung zu sein. Iclu stehe nicht an. 
quell die Nildung der St; iii lnlºgruppe uud der Il irchenbergscholle auf ähnliche Ursachen, die der 

altragenden Krait des ti1'as, ers mild der Atlinuosphürilien die \V'ege wiesen tind vorbereiteten. 
zut'(ickzuffthren. 

12. Schliesslielu möchte jell noch anfiihreti, dass vielleicht ein einfacher gebautes Gebirge 

statt einer Decke das Material für die polygeneil Gesteine 1111(1 die exotischen Granite lieferte und 
dass dieser schon vorher in h; ntstelnwg begriffene submarine L'iicken nuit beigetragen haben kann 

zur Nildung voli Faciesunterschieden. 
Ich publiziere diese Ansicht über die Entstellung der IIabkernklippenzone und ihre Bezie- 

hung ziuu NagelHuhproblent, da sie (lie vielen so widersprechenden Ncobachtungen auf möglichst 
einfache Art in l'Iºereinstinunung zii bringen sucht. Sollten sieh, wie zu erwarteuì ist, ui(-lut adle 
Schibisse a11s richtig erweisen, so hoffe ich (loch durch (lie Stratigraphie der Klippen von Ilabkern 
die Lösung der Klippen- und Nageltluliproblclne gefördert zu haben. 

Uni nun diese alte Decke, respektive ihren Detritus, von den (teuern Klippeudecken zu 
unterscheiden, müssen wir für sie einen Yauten haben. Westlich des Tliunersees scheinen mir 
'T'eile der Niesentlysclldeckc den Sehbei ensandsteincn, die 

�Zone 
des cols` und die (xurnigelzone 

aber den tiefern Schieliten in vergrü�erteuu Massstab zu entsprechen, so dass man für die Decke, 
deren Entstellung ich oben zeigte, keinen dieser Namen verwenden kaut(. ich schlage unii vor, sie 
Habkerndecke zu nennen, erstens weil diese Bezeiclulung zu keiner Missdeutung mit andern Klippen- 
decken führen kann, zweitens weil sie durch den längst bekannten Habkerngranit und seinen 
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Detritus wesentlich clharakterisiert wird und drittens, weil sie zum erstenillal von der Habkern- 
gegend eingehend beschrieben wurde. 

Unter Ilahkerndecke liaben wir demnach die alttertiüire Decke zu verstehen, welche durch 

eocane 1ºolygene Breccien, Konglomerate und Sandsteine, exotische kristalline Blöcke und nieso- 
zoiscbe Klippen charakterisiert ist. 

5. Zusammenfassung der Tektonik. 
Verfolgen wir (lie Falten des Wildstrubels iiacli Osten, so sehen wir, wie die niedrigern 

durch (lie ,, 
Zone des cols" der Adelbodnergegend verdeckt sind. Hier beginnt die Lösung der 

tiefsten Falten, da sie ini Kandertal schon durch bedeutende Dislokationen von der Lohner- 
Ilarderfalte getrennt sind. Je weiter wir nach Osten gelangen, um so tiefer sinken die Gewölbe- 

achsen, uni so mehr breiten sich die Falten zu Schollen aus. An der Standfluli erkennen wir die 
letzten geringen Gewölbe. Von da an behält die Zone den fast reinen Schollencharakter bei, bis 

sie auf Pilatus auskeilt. I)ie anfangs geringe Dislokation zwischen den Randfalten und der Loliner- 
falte wächst auch nacht Osten an und wird zu einem breiten Graben (Rengg, Brunnialp. Sund- 

graben) an dessen Auffüllung sich von unten Flysch und Taveyannazsandsteine der Gelliltorn- 

zwiseliendecke, von oben lier aber helvetischer Flyscli und besonders Gesteine der habkerndeeke 

und vielleicht auch der ttiedianen Priialpen beteiligen. Von einette unterirdischen Zusammenhang 
ist keine Rede niehr. Der steile Kontakt der Schollen mit detti ausfüllenden Material wurde oben 
für (las rechte 'l'hunerseeufer als Sundlauenen-Holigantvei'werfung beschrieben. I)ie Lolinerfalte 

priigt sielt nach Nordosten lütt immer mehr zur S-Falte aus, deren tinterer Teil durcit (lie Schlep- 
-, 

bei der I)eekenbewegung nach Südosten auskeilt. Dieses Vorkommen wird im Kiental atti 
Dreispitz direkt beobachtet und hat deshalb für uns hohes Interesse, da es uns Aufschluss 
gibt, wie wir uns die theoretische Verbindung von Falten und vorgelagerten Schollen zu denken 
haben. Gerade das Gegenteil einer verbindenden Syuklinale ist zu sehen, aber ebensowenig eine 
(=rabenversenkung, an die man beim Studium der höher gelegenen, ausfüllenden Schichten (z. B. 
itti Sundlauenengraben) denken könnte. lui Dreispitz, zerreisst der Mittelschenkel der S-Falte ; 
iui Nlorgeiibergliorn hat sich der Muldenschenkel schon vollkommen gelöst; der Mittelschenkel 
fehlt. lui Buchholzkopf hat die Fortsetzung des losgelösten Muldenselienkels infolge der Anpas- 
sung an die Vorwärtsbewegung der Decken eine fast horizontale Stellung angenommen. In der 
Waldegg andern sich (lie Verhältnisse insofern, als hier die Waldeggscholle hinter einer viel gt"ôs- 
sern, der Beatenberg-Hohgantscliolle lag. Der grössere Widerstand, den (lie Randscholle im Ver- 
gleich etwa mil Birchenberg ausübte, verursachte eine intensive Kompression der Waldegg, die 
in den oben gemeldeten zahlreichen Brüchen und der gewölbeiihuliclien Placierung der einzelnen 
Scliollen, zum Ausdruck kath. Nach Buxtorf hat sich die verniutlich als Bürgenstockdecke auf- 
tretende östliche Fortsetzung von der Niederhorndecke losgelöst. 

Einzig die Lolinerfalte setzt sielt nur durch Denudation, nie aber tektonisch unterbrochen, 
in den Marder, den Brienzergrat und in die Unterwaldnerberge hinein fort und schliesst mit der 
Waldegg den eingequetschten Teil der Habkerndecke (Lonibaclital) ein. Wahrscheinlich verhält 
sich (lie Harderfalte in bezug auf den Zusammenhang zur Waldegg, wie der Dreispitz zur Standfluh 
und die Waldegg zum Beatenberg. 

Nocli bleiben voni helvetischen Deckengebirge die- Wangvorkommnisse zu überblicken übrig. 
Vom Wildstrubel bis zum Sattelliorn haben wir Kunde von der Augstinatthorndecke. Der starken 
Denudation der Gebirge zwischen Kiene und 'l'hunersee entsprechend, fehlt sie ganz bis zur roten 
Fluh, wo sie als Muldenschenkel einer S-Falte auftritt, um ihre schönste Entwicklung im stolzen 
Gipfelbau Suggiturnt-Augstniattliorn zu erreichen. Von da an kehrt sie wieder zur einfachen 
Wangschiclit zurück, bis sie sielt über Wolfenschiessen zur ausgebildeten Decke entwickelt. Hier 
sei mir noch (lie Bemerkung gestattet, dass der Gewöilbekern der Augstmatthorn-S-I' alte nicht 
notgedrungen zur Wangdecke gehören muss, sondern mir eher mit der Niederhorndecke verwandt 
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zu sein scheint. her Grund dazu ist der gestöi te Kontakt des Wang zum 'T'eil nuit Seewerkalk, 

zuni Teil mit Schrattenkalk. 
Blicken wir endlich noch auf die Ilabkerndecke, so sehen wir sie inm Engstligental zusammen- 

hängend erhalten. Voti da an wickelt sie die Schollen und Falten der Niederhorndecke ein, indem 
sie die Schollen unterteuft (Kanderst(, g) und von den benachbarten Falten trennt (Knub(, l, Faln"nital. 
Rengg, Brunni). Entsprechend der Spaltung der Niederhorndecke teilt sielt die Iiabkerndecke 

aueli in zwei oder drei Zonen. Die äusserste verläuft stets parallel mit den Randschollen, diese 

tuiterteufend (\lerligen-Boduui-Sc. lüiriz); der zweiten, auf Knubel. Rengg und Brunni noch nºit der 
dritten vereinigt, gehören die Klippen Leinfern. Stirne, Ileubühl und Vorderrollen an ; die letzte 

endlich, die zwischen Buchholzkolºf und lothenegg selbständig wird. trennt 1Valdegg und Ilarºlei" 

und vereinigt sich bei Ilabkern nuit der iuittIern zu cinenº einheitlichen Klippengebiet, das sielt 
in die Sclilierengegenden fortsetzt. Die griissei"u Klippen zähle ich, wie schon oben erwabnt. den 

inedianen T'rüallºen und nicht der IlAkermlecke zu. 
Alle diese längsgerichteten 

, 
tektonischen Elemente werden durch die Depression des 

'l'lnrnersees unterbrochen. Wie kam dieses hecken zu stande? Es ist komplexer Natur. Erstens 

scheint schon vor der letzten Deckenüberschiebung liier ein 'l'al gewesen zu sein, wie B1u ru er 
für das Rheintal oberhalb des Bodensees auniniint 1). Die gegen den See gesenkten Schichten des 
Beatenberges und der Moi-genbergliornkette. wie auch etwas weniger auffällig der Walde-g- und 
der L'irchenbergscholle, bilden eine ''ranssvnklinale hit Sinne BIu in ers, und deuten auf ein altes 
'l'al hin. Zweitens besprachen wir oben eine Verschiebung zwischen IIarder 1111(1 Eugen. Die finit 
der Marder-litigenve i' verfung, die wohl auf ungleiche Widerstünde beint Vordringen der hecken 

zur'ückzuf'ühren ist, verbundenen Störungen, ringen die Gesteine der Niederhorndecl: e quer zum 
Streichen so gescliwiiclit haben, dass es der Aare möglich war, rasch ein weites Erosionstal zu 
graben. Weiter nnuss niait annehmen, dass die l`berlastung des Gebietes westlich des 'l'hnnersees 
durch die Klilºpendecken zu einer Senkung führte; welche zuni 'feil auch den Boden des Thuner- 

sees betraf. Ausser den tektonischen Ursachen, unter denen noch das allgemeine Riicksinken 
der Alpen anzufiihren wäre, haben die Alpenflüsse wirksam gearbeitet, zeitweilig von Gletschern 
uiterstützt. welche wohl zuerst das Bergsturzniaterial wegräumten. her ''hunersee ist vor allem 
ein tektonischer See und kann keinesfalls einseitig der (=lacialerosion zugescliriehen werden. hen 
Brieuzersee miicht ich als Sohn des Thunersees bezeichnen. Er liegt in einem Isol: linaltal, wo 
früher die weichen, mächtigen Valangien- und Berriasschiefer und -Mergel die Jurafalten der 
Faulliorngruppe von der kretazeisclien TIarderfalte schieden. Eine solche, nur von weichere Material 

ausgefüllte Rinne, musste siele rasche vertiefen, wenn die Abzugsverli; iltrisse einigermassen günstige 
waren. Dafür sorgten die vorhin bei der 'T'hunerseefrige besprochenen Bedingungen. Wenn auch 
heute der Brienzersee 37 nu tiefer ist, so kann dieser Unterschied erst in späterer Zeit enstandeiu 
sein, eine Annahme, die, in Anbetracht (1er schicksalreirhen (ýescluichte des untern Tltuuersees 
besonders in der hiltivialzeit, nicht befremden kann. 

HeimAlb., 1I arieJerusc li, Hei in Arn. und B 111 in e r. Siintisgrbirge. l3eitr. z. gcul. Karte der Schwe]z, 

-tG. Lielgr. 

lieitriige zur g l)I i_. Karte del- 5c1l1vciz, n. F. 1, iefg. XXIX. 12 
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D. Die Oberflächengestaltung. 

1. Die Schuttböden. 

A. Diluviuin. 

1. Allgemeiner Überblick. 
Als zur Zeit der grössten Vergletscherung unsere Alpentäler bis weit an die Gehenge hinauf 

mit Eisuiassen erfüllt waren, wurden auch die Gebirge nördlich von Interlaken von einer ausgedehnten 
Vereisung betroffen. Zunn Teil rührte sie vom Aarcgletscher lier, der an diesen Gebirgen vorbei 
dem Ausgange aus den Alpen zustrebte, zum Teil - besonders wenn der Gletscherstand niedriger 
war - von zahlreichen Lokalgletschern. Demnach werden wir im folgenden zwei Hauptgruppen 
der diluvialen Bildungen, wie sie ja auch auf der Karte unterschieden sind, besprechen: 
Erstens die Überreste des Aaregletschers und zweitens diejenigen der Lokalgletscher. Die letztern 
lassen sich wiederum durch den Grat, der sich vom Niederhorn zum Hohgant hinzieht in zwei 
Gruppen teilen: Erstens die Gletscher der Gegend von Habkern und zweitens die Gletscher, 
welche den Sigriswilgrat unºhüllten. Dieser lange, schmale Grat muss zur Zeit der Maximal- 

vereisung einen ganz eigenartigen Anblick geboten haben. Auf der südwestlichen Hälfte trug er 
eine Firndecke, die ihr Material denn Justusgletscher zukommen liess. I)as Rothorn überragte den 
hargletscher des vordern Schaflägers. Das Blumliorn trennte die Firnmassen, die sich auf denn 
hintere Schafläger und dem Sädel ansammelten und von Zeit zu Zeit die tief unter ihnen lie- 

genden Gletscher ann Nordwestfuss des Sigriswilgrates mit Eislawinen nährten. Dabei war der Grat 

ringsum von 7 Gletschern, deren Zentrum er bildete, unmgürtet. 

2. Der Aaregletscher. 
Dieser gewaltigste Gletscher des Oberlandes erfüllte von der Grimsel herabsteigend, das 

Oberhasli, das Becken des Brienzersees und die Depression des Thunersees. Seine zurückgelas- 
senen Ablagerungen sprechen von seinem höchsten Stand und seinen Rückzugsphasen. An den 
Steilhängen des IIarder-Augstmatthorngrates treffen wir die höchsten diluvialen Ablagerungen auf 
den Terrassen von lied (1000 in) und Fluhweiden (900 m). Die höher gelegenen rutschten an 
den schroffen Böschungen ab. Auf dem Beatenberg treffen wir dagegen vereinzelte Blöcke bis 
zu einer Höhe von 1350-1400 in an. Hier füllt glacialer Schutt die Terrasse von St. Beatenberg 
über 100 ni hoch auf und verbreitet sich noch auf den schwach geneigten Gehängen der Waldegg 
und bei Schinocken. In 1260 m Höhe erkennen wir eine schöne Wallmoräne, die etwas tiefer 
von einer zweiten begleitet wird. Sie liegen über dein östlichen Teil von Schmocken. Kleine 
Ablagerungen erwähnten wir schon früher vom Budelbach und bei Nachtstall. Die Gehänge von 
Merligen zeigen eine Mischung von Aarematerial mit den Gesteinen des Justustalgletschers. 
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I)ie Ablagerungen des Aaregletschers bedecken hei Sigriswil ('in weites Gebiet. Dort tretet!, 
wie wir oben in der Stratigraphie gesehen haben, weiche Mergel und Sandsteine zwischen der 
harten Nagelfluh und den alpinen Gesteiiielt auf. Diese waren schon bis an die Sausenegg denu- 

(liert, als der Aaregletscher seinen Schutt ausbreitete. Daher drang er in die Bucht zwischen 
Sigriswilgrat und Bluine ein und erreichte ani Siidh, ulg dieses Nageltluhgipfels seine oberste 
Grenze hei 1200 in. A`ülu"end seines Absclnnelzens lagerte er nlellrere, auf Belli wenig geneigten 
Boden prächtig erhaltene \Ioriinenwiille ab. Der Schiroste derselben beginnt bei Stalden P. 1020. 
setzt sich. auf deal iistlichen Ufer des Sagibiichlis fort, indem er das Torfmoos voli Schwanden 

a. bdalnlnt. werd (lui-eli deli (rl'l stel'llgl'abl'li Unterbl"ochell un(1 zwingt null eil! NeIºonbiicluIelll (les 
Gers ternbaches mehr als einen Kilometer weit parallel zuul Mang zu fliessen. Bei Bündi neuer- 
dings durch einen Wildbach, der über 50 nl tief \loriinenscliutt entblösst, unterbrochen, endigt 
die \loriine über Uffici-hausen aal Sigriswilgrat, nachdem sie 3 kill weit verfolgt werden konnte. 
Unterhalb dieser 

�Boden-Stalden-\loriinc"I 
lagern noch mehrere Wälle, die etwa sumpfige Wiesen 

abdiimmeii. I)ie Kirche von Sigriswil steht auf dein untersten derselben. Sie sind auf der Karte 
durch Punktreihen angedeutet. Nicht zu vergessen ist das Schuttvorkommnis am Guntenbach, da 

wo die Schlucht schon 100 in tief eingeschnitten ist. Besondere Bedeutung besitzen die höiclt. ten 
Aaregletschernl(iränen, welche von! llubel über \\'ellrenübnit gegen deli Einschnitt voti Mohtioos 
hinstreichel. Der Einschnitt, der Beute eine Meereshöhe von 1080 in besitzt, nlag allerdings früher 
höher gewesen sein, doch itiuucrhin noch so. dass der Aaregletscher einen Arm ins Zulggel. ºiet 
senden konnte. Daf(ir sprechen die tluvioglacialen Schotter bei 

_Buclºholz, 
dic Aarematerial er- 

kennen lassen. Beitii Abschmelzen des Armes schütteten die Schmelzwasser diese Kiestlaeliel! auf. 
Fiir das Eindringen des Aaregletschers ins Zulggebiet spreclen" auch verschiedene noch erhaltene rm, 
kristalline Blöcke aus den! Aarnlassiv. Ilerr Dr. Antenen in Biel, der über die Vereisung des 
Eriz schrieb (80), hatte die F1"euridlic1ikeit, Mich brieflich auf einen grossen Gneisblo("k aus den 
Berneralpen, südlich der Zulg in der Nü11e des Gehöftes Vorder-Ilorrenegg tufuºerlsani zu machen. 
Er bezeugt die Ausdehnung des Aaregletschers zur Misseiszeit. 

Ein ganz eigenartiges Vorkotiºuinis an der neuen Strasse von Sigriswil nach Schwanden Heuss 
noch erwähnt werden. In einer Kiesgrube, die in der Aaremoräne eröffnet wurde, ragen beid- 

seitig zwei �1+'luhsiitze", wie sieh die Sigriswiler ansdl"iicken, von zirka 4 nì lRibe und ')-3 in 
Breite aus dem Blocklehlº heraus. Zuerst glaubt ltian. Nagel Hullsehollen vor sicli zu haben. da 
das Material gut verkittet ist. Bei genauerer t'ntersuchling stellt man aber als Koluponenten fest: 
Exotischen Granit, Aaregranit (? ), Lithothaninienkalk, Hohgantsati(1steiii, Schrattenkalk, Kieselkalk, 
Kiesel- und Milchquarze (aus der Molasse), Tave, s,. ulnazsandstein und Niesenbreccie. Die Grüsse 

wechselt vom Sandkorn bis zittii Block von 60 >( 40 ciii. Das Bindemittel ist ein leicht bis stark 
versinterter Sand. I)as gesamte \laterial Macht den Eindruck einer verfestigtem, versclºwelunlten 
Lokalmoriine und erinnert stark an die Suldtalschotter Gerbers (71). Das sich mehr und mehr 
anhiiufende \laterial des Aaregletschers ]MUSS dieses Gestein schon verfestigt vorgefunden und ein- 
gehüllt haben. 

In engster Beziehung zum Aaregletscher ist auch der diluviale Bergsturz von St. Beatenberg. 
Schiau cin Vergleich der Profile II bis IV lässt ani mittleren ein Manko an Sebrattenkalk 

1111(1 Ilohgalltsan(IsteiIl erkenne!!. In auffùuiger \\ eise biegt die Iurgfe](lftlll bei dei. 13ire hach 
Südwesten inn, wiihrend ein der erstgenannten Neuei tektonisch gleichwertiges Element erst nach 
der Unterbrechung durch Quartüebildungei in den Gsteiglen- und Bahutlüllen auftaucht. I)er Raulli 

zwischen der Sundlauemetiverweº"fungslinie und der Spirenwaldtluh (westlich der Bire) muss als 
Bergsturzuische aufgefasst werden. Zur Berechnung des Inhaltes denken wir uns die luiichtigen 
riletschiel'<lblagel'l1ngen weg. Begrenzt wild die 1ºy"1 'a1111delitÍrl'llllge Nische ausser voli deli si lloli 

geilallntell Linien durch die Allhöhe, die sich volli nördlichen Ende der Sjºirelwaldtiuh gegen denn 

Sundgrabeii Iiiininterzielit. Wie ich in der Publikation über deli diluvialeil Bl'l'gstlll"!, von Bl'atell- 

berg ausführte. betriigt der Inhalt 50 Millionen nls`. Das Abrissgebiet wurde dutch den Aare- 
und Lokalgletschet" stellenweise über 100 Ili ! loch mit Moriineil aufgefüllt. Der Schutt des Fels- 
schlipfes befindet sich zu111 'T'eil ! reute noc11 itil Sii ndlauenengrabeii erbalten. 
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Dieses wüste Tälchen, das sich vom See bis an die, Loimern (zirka 5 km) erstreckt, wurde 

durch den Suld- oder Sundbach in den weichen Flysch, welcher den Raum zwischen der Beaten- 
berginasse und den Waldeggsehollen in steiler, synklinaler Stellung ausfüllt, erodiert. Oberhalb 
Gier Brücke der Seestrasse bilden nackte Flyschfelsen das westliche Bord, indessen auf der Ost- 
seite Hohgantschichten aus der Trümmerdecke ragen. Oberhalb des Steges von Wildrigen starren 
gelblich-rötliche Felsanrisse in die Luft (P. 1058). Diese his 70 in hohen Wände der Stockfluh ruhen 
aber auf einer mindestens 30 m mächtigen Moräne (Taf. VII). Die scheinbaren Felsen bestehen 
bei näherer Untersuchung aus einer Breccie, die sich aus verkittetem Bergsturzmaterial zusammen- 
setzt. In meiner schon erwähnten Publikation über diesen Gegenstand nannte ich das Material 
(, 53) Sundbreccie (0 berho1zer 1) beschreibt aus dem Kanton Glarus ein ähnliches verfestigtes 
Bergsturzmaterial als Stöcklibreccie). Dass dieses junge Gestein auf der Moräne ruht, geht daraus 
hervor, dass am Kontakt durch die Verwitterung eine Balm von oft mehreren Metern Tiefe entstanden 
ist. Ein Darunterquetschen der Moräne von oben wird durch die Tatsache ausgeschlossen, dass 
die Sundbreccie auch auf der östlichen Talseite, nur durch eine enge, schaurige Schlucht von der 
Hauptmasse der Breccie getrennt, auftritt. Über dem gesamten Vorkommnis lagert die schon er- 
wähnte mächtige Moräne von Beatenberg-Waldegg. Zwischen dem Birenbach und dem Suldbach 
traten im Frühling 1908 Erdschlipfe in der obern Moräne auf. Diese wird durch die Schmelz- 
wasser des Burgfeldes unterirdisch infiltriert, so dass das weiche Material den Halt verliert und 
als Murgang in die Gräben fliesst. Die Wasser des Burgfeldes dringen durch Spalten hinunter bis 
auf den Drusberghorizont. Dieser leitet dann durch seine schwache Neigung die Adern nicht an 
die Oberfläche des Berges, sondern in die Moränenauffüllung der Nische hinein. Gegen eine solche 
perfide Art der Infiltration helfen keine Verbauungen. Der obere Sundgraben ist noch bis zum 
Melkplatz (1500 ni weit) in den Glacialschutt eingeschnitten. 

Die Sundbreccie muss ohne weiteres als das Bergsturzmaterial der Nische von Spirenwald 
aufgefasst werden. Zwischen den Komponenten der Breccie und den Gesteinen der Spirenwaldtluh 
herrscht vollkommene Übereinstimmung sowohl nach deut petrographischen Habitus, als auch nach 
den Fossilien. Doch liegen nicht 50 Millionen m3 im Sundgraben. Die Wucht des Gleitens (Höhen- 
unterschied zwischen Anrissgebiet und Sundgraben = 500 in; Gefäll 35-50 °/o) schleuderte die 
Hauptmasse in den See oder eventuell auf einen Gletscher, der den See erfüllte. Der Felsschlipf 
fand wahrscheinlich unter ähnlichen Verhältnissen und zu gleicher Zeit statt wie der des Balm- 
holzes. Am Kontakt der Sundbreccie mit der untern Moräne konnte ich trotz vielem Suchen 
keine Spur von Humus oder Pflanzen entdecken. Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass 
der Schlipf während des Wachstums des Aaregletschers niederging und dann von) höhersteigenden 
Eis eingehüllt wurde. Der Schlipf kann sich spätestens in der letzten Interglacialzeit ereignet 
haben. Dadurch erklärt sich auch die Tatsache, dass im See jegliche Spur von einer Ablagerung 
des Materials fehlt. Alles wurde durch den diluvialen Gletscher verfrachtet. Kaufmann kannte 
diese Verhältnisse nicht. Er besuchte jedenfalls nur P. 1058, da er das Gestein als gewöhnliches 
Eoc.: i, n beschreibt. Rü ti meyer sagt (7) : �Eine zweite Andeutung von Gips erscheint in dem Gross- 
graben unterhalb Beatenberg, in bis jetzt durchaus unbekannten Verhältnissen sich zu finden. Herr 
von Fischer hat daselbst Stücke eines Konglomerats gefunden, das auch in der Nähe des 
( Gipses auf Rothenbühl (bei Sigriswil) vorkommt, und den den Gips gewöhnlich begleitenden 
Rauchwacken sehr ähnlich sieht. " Mit diesen Worten charakterisiert Rüti in eyer einzelne löchrig- 
feinbrecciöse Partien der Sundbreccie. 

Bis jetzt haben wir uns wenig mit dem Material, das die Aaremorünen zusammensetzt, 
beschäftigt. Es zeigt einen auffallenden Mangel an kristallinen Gesteinen des Aarniassivs. Es 
treten ja hin und wieder Granite und Gneise auf, doch sehr in untergeordneter Häufigkeit. Um 
so erstaunter sind wir bei einen) Streifzug an den Gehängen des Brienzersees. Besonders auf 
den tiefer gelegenen 'T'errassen wimmelt es von prächtigen Graniten und Gneisen. Selbst auf dem 

') Oberholzer. Plonographic einiger prähistorischer Bergstürze in den Glarneralpen. Beitrüge zur geol. Karte 
der Schweiz. 39. Liefg. 1900. 
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Felsgrat der Schºidenburg blieben herrliche Urgesteinslºlücke erhalten. Am See sind sie weniger 

zahlreich, da. sie hier das Baumaterial füt" die zahlreichen menschlichen N"ohnungen lieferten. 
I)icser Granitreichtum hilt an bis nach Unterseen, und von da an treffen wir geradezu selten 
Griuiselgesteine. Nach der Ursache dieser virenartigen Erscheinung braucht man nicht lange zii 
suclien. So lange der Aaregletscher stark entwickelt war, erreicliten seine Eisuiassen eine solche 
Mäclitigkcit, dass er einen Arm über den Brünig ins Obwaldncrla, nd sandte. Mit diesem Arm 

gelangte nun die ganze, rechte Seit ennºorüne, die eben all die kristallinen Blöcke enthielt, über 

(leii ururig. Ain Wilerliorn bildete sich eine neue Seitenmoriine, die eilzig durch geringere 
Mittelnºoränen einen Zuschuss an kristallinen Blöcken erhielt, der Ilauptsache imeli aber aus 
Kreidegesteinen bestand. Mit den Graniten fehlen auch die Juragesteine fast giinzlicli. in den 
lºöhern Ablagerungen unterhalb des Brünigs. Die Ausbreitung der Griniselgranite und -greise 
konnte erst beginnen, als der Aaregletsclier soweit zurückgegangen war, dass er den Brünig nicht 
mehr überschreiten konnte. Nach dein plötzlichen Aufhören der kristallinen Blöcke unterhalb 
Interlakens zu schliessen, endete damals der Aaregletscher in der Gegend des heutigen Bödeli 

und hat wahrscheinlich durch seinen Schutt zur Auffüllung und Unterbrechung des alten � 
Wendel- 

Mit beigetragen. sees" 

Von einem tiefere Eindringen des Aaregletscliers in die Nebent: iler des Lonibaches und des 
(wrönbaches bemerkte ich nichts. 

3. Die Lokalgletscher. 

a) Der Emmegletscher. 

Ich rechne ihn hier zu den Lokalgletschern, obschon er sich ausserhalb unseres Unter- 
snchnngsgebietes noch bedeutend entwiclkelte, da er für das Interlaknergehiet von untre eordneter 
Bedeutung ist. Zwischen Ilohgant und Miedergrat (Augstinatthorn) nalìni cr seinen Ursprung. 
hinterliess aber nur geringe llorünenabla, gerungen ini Tiefengraben, dein Tiilehen des Quellbaches 
der Eninie. 

b) Der Lomgletscher. 

I)ie Firufelder des Entntegletschcrs gingen auf den Ilöhen der Lombachallten und des lloltl 
über in die I"rslnungsgebiete des Lomgletschcrs, der sielt bei Ilafikern mit dem Traugletscher 

vereinigte. Del. 'Praugletscher besass ein bedeutend grösseres Einzugsgebiet, sahnt er doch seinen 
Anfang im har von Innerbergli an den Felsen des Widderfeldes und der Steinigen Matt. seine 
Länge bis zur V'ercinigung mit dein Lonºglctsclter betrug hercits 8 hnt. Der Aaregletscher ver- 
sl)errte dem Lomgletscher. der noch Zuzug aus deut Latumgraben und dent Bühltal von der 
Gemmenallt her erlºielt, den Ausgang, dass er sich niclit entwickeln konnte, sondern seinen Schutt 

unter sich aufhäufte. Der Stauuni; durch den Aaregletsclter verdanken die Glacialterrassen von 
SCIºwendi und I, ucgibodett ihre 1+; ntstchung. Aus der gleichen Irrsache reichen die Ablagerungen 
des Lontgletschers viel höher hinauf, als man es sonst bei Lokalgletschern gewohnt ist. Auf der 
Bortallemcnd wie ; roch gegenüber unter den IIarderfelsett reichen die í1loriinen bis fast auf 1400 ºu 
hinauf. Für den Lomgletscher kenne ich kein selbständiges Ende, wie wir es unten bei andern 
auch zeitweilig gestauten Lokalgetschern sehen werden. Ganz am Ausgang des Louºbachtales zieht 
sich bei P. 614 eine scharfe Kante gegen den líarder hinauf, doch ohne Aufschluss, so dass ilire 
Natur nicht erkannt werden kann. luì weitern füllt die geringe Verbreitung der Habkerngesteine, 
die ja charakteristisch genug sind, an den Ilüngeu des Beatenherges auf. Wir treffen sie nnr 
selten in den mächtigen Allagerungen der Beatenbergterrasse, so dass man sich fragen muss. ob 
vielleicht ein lJhertiuten des Aaregletschers durch den Lomgletscher stattgefunden habe und 
infolgedessen die exotischen Gesteine, die vorwiegend der linken Seitenmoräne und der Mittel- 

nºoriine des Loutgletschers angehörten, sich nicht an der Bildung der Moränen von St. Beatenberg 
beteiligten, sondern erst weiter unten zur Ablagerung gelangten. Die Punktreihen ist Gebiet des 
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Lonºgletschers bedeuten nicht eigentliche Wiille mit C'regenlºöiscliung, sondern die Ränder von 
'l'errººssen iuº I)iluviunº. I)ie IIaulºtterrasse ist hei IIahkern zirka 1000 m hoch und trügt ausser 
denº Kirchdorf die Weiler Bort, Bolilseiten und Scliweaidi. 

c) Der Gröngletscher. 

1)ie Gletscherspuren haben ini Justustal nur geringe Bedeutung. Reidseitig des mehrfach 
erwähnten Ilufigrabens breiten sich terrassenähnliche (xletscherschuttanhäufungen aus, die aus 
Aaa eunaterial und Lokalnºoriiiie gemischt sind. In der Höhe entsprechen diese Vorkomºunisse den 
Schuttnassen von Sigriswil. Nussbaum nnaeht in seiner Skizze der Vergletscherung des Sigriswil- 
grates (86) aus der terrasseartigen Aufschüttung nördlich des Rufigrabens eine Endnnoriine des 
selbständigen (aröngletschers. hiese Wiille treten aber erst weiter oben unterhalb der All) Grön 
auf und lassen sich nur auf dem rechten Grönbachufer deutlich erkennen. Am linken Talhang 
bemerkt man dagegen eine höhere Terrasse. Nun verschwinden die Glacialablagerungen unter 
Bergsturzblöcken und bilden erst im Hintergrund des Tales die Unterlage der Alluvionen, welche 
den Talboden bedecken, in Form von blauem und gelbem Ton. I)er sich in die Alluvialebene 
einschneidende Grönbach hat diese Grundmoräne aufgeschlossen. Einzelne Kare, wie das vordere 
Schafläger und die Nischen zwischen P. 2054, Gemnnenalphorn und Kühstand, sprechen für gla- 
ciale Arbeit. 

Der Gröngletscher nahm seinen Ursprung auf den Höhen des Seefeldes zwischen Lauhengrat 
und Scheibe, gewann dann über die Steilstufe von Chumeli das eigentliche Justustal, um sich hier 
mit dem Arm, der von der Sichel herniederstieg, zu vereinigen. Unmittelbar bei Merligen ist 
man versucht, einige Bodenformen, die nach ihrer Lage Gröngletschermorünen entsprechen, als 
solche zu deuten. Ich sehe aber davon ab, da sich rechts vom Grönbach ein gleicher nmoränen- 
bedeckter Wall gegen Hüsliunad hinaufzieht, von denn aber Aufschlüsse beweisen, dass er bis zur 
Vegetationsdecke aus Valangienmergeln besteht. Wie schon in der Einleitung zu diesem Abschnitt 
angedeutet wurde, scheint der Grüngletscher den grössten 'f'eil der Firnmassen auf Ober- und 
Unterbergli als Zufluss erhalten zu haben. 

d) Die Gletscher auf Bodmialp und der Obern Matte. 

Der klippenberühmte Ausläufer der Mi luýe geht in eine V'allmorüne über, die sich bald 

teilt. Der linke Arm erreicht atn Gersternbacb seine tiefste Lage, setzt sielt aber gegen Allºiglen 

ansteigend bis zum Schuttgürtel des Sigriswilgrates fort, auf diese Weise die Endniorüne eines 
kleinen Gletscherchens auf der Bodntialp bildend. Der andere Arun zieht sich als linksseitige 
Moräne des Obere Matte-Gletschers bis an den Itehlochbach hinunter. Die wellige Bodenform 

zwischen dein Rehlochbacli und der Obern Matte brachte es mit sielt, dass sich der selbständige 
Gletscher in drei Zungen spaltete, von denen die beiden äussern gut erhaltene Endmoränen 
besitzen. Der mittlere Arm zeichnet sich durch (las Vorhandensein von riesigen Sclºrattenkalk- 
blöcken bei Twin- ans. lhnlichen Blöcken vom gleichen Gestein begegnet man auch bei Sägeinad. 
I)ie Vermutung liegt nahe, dass der (xletsclter der Obern Matte einen Bergsturz verfrachtet habe, 

was durch das heutige Vorhandensein eines solchen am Fusse des Rothorns unterstützt wird. 

e) Der Zulggletscher. 

Neheºi dom Lomgletscher ist der Zulggletscher der grüsste unter don Lokalgletschern. Er 

setzt siclº aus sechs Armen zusaºuulen, den! Bressernarm, dem Ilorrennlettlenarm, deni IIinter 
IIoºrelºlºnch; unl, dein Sulziarni, denn eigentlichen lulgarºn und denº Arm von Breitwang. Wie 
Antenen schon zeigte wurde die Entwicklung des Zulggletschers durch den Anregletschor, der ins 

untere Zulgtal his in die Gegend von I lorrenhach vordrang und in geringerem Masse (lurch denn 
Aaregletschernru! von Ma. versmad, in seiner Entwicklung gestört. I)ie glacialen 't'errassen im W1'ülhri- 

wald, bei Teuffental, Buchholz und heistli slºrecllen für eine Stauung des Zulgniaterials durch den 
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andringenden stiirkern Aaregletscher. Ohne auf die Besprechung der verschiedenen Gletscherariie 
ins Zulggebiet genauer einzutreten, luuss ich doch auf die 1lochgelegenen h: rratica. iufulcrks; uu machen. 

I)ein niedrigen Ursprungsgebiet und den tiefen 'T'älern entslºrecllcnd ist die Ausbildung des 
Bresserngletschers die tTnvolll: olnnlen, te. Gut individualisiert ist dagegen der Horrenmettlenarm, 
dessen Einzugsgebiet die Zettenalpen lull das Hintere Schail: iger auf dem Sigriswilgrat nltlfasst. 
Auf dein IIüirnli ist er durch eine priiclltig ausgelºildete 1litte. lliloriine, die in 1510 ni Mühe beginnt, 

volti benaclllºarten Hinter I1o1. reiìi1etsclier geschieden. Dio beidseitigen lloriinen endigen, ohne 
sich zu vereinigen in der Gegend von Iiorrenbacll, wiihrend eine geschlossrne I; ndmoriine bei 
llolrenseite (las Tal durchquert. Ebenso 110(11 gelegenes Erratil: um trennt den Hinter Horrenbacharm 

vola Sulzigletscher auf der Schürizeg 
. 

Nach Blöcken auf der Nagelfall des Stauffens (P. 1520) 
IIý 

zu scliliessell, müssen weithin alle Bodenformen bis zii 1500 m Höhe unter deni Eise verschwunden 
gewesen sein, so dass zur Zeit der IilssVerglets(herling einzig der Slgrlswllgrat ails dem J'ismantel 

herausragte. I(11 verzichtete darauf zu untersuchen, wele11eii Stadien alle die Morünenwiille ent- 

sprechen können, da die diesbezügliche Arbeit bei den eigenartigen l'ergletsc11erungsverhültnissell 
des Sigriswilgrates nutzlos wüte. 

I)er Hauptarm des ganzen Gebietes, der Zulgarm, niihrte sich wie der Gröngletseher vonº 
l'irngebiet des Seefeldes, stieg dann fiber die Talstufen gegen I)rüsclihubel (Ihcis(hübel) hinunter 
und vereinigte sieli Mit dein Breitwanggietscher, der bei Itiotuloos mit deut Emmengebiet in Berüli- 

rung trat, von rechts und deal Sulzigletscher, der die 'T'errasse von Solìl mit cilicm lloriinenwall 
llnilagerte, voll links. Bellli lillekgallg lagerten sie gGlleinsanì miss Eude des Alluvialiºodens von 

Eriz die 
. b, ndlnorünen von \lühleltlatt ab. 

4. Glaciale Wirkungen. 

a) Die Hängetäler und Talstufen der Gebirge nördlich von Interlaken 
entstanden ni("ht durch Glacialerosion. 

Bei dieser für ein Gebiet von so geringer höhe ausserordentlich reichen Verglctscherurng 
rnruss inan anuelºnºen, dass auch die \Virkuug der Iwletscher eine �rosse sei. (Tin so fiberrººscliter 
ist uian, sozusagen keine weitern Spuren der Gletsclherwtiwirkung anzutreffen. 

Für das ganze Untersuchungsgebiet mit geringen Ausnahmen bildet der Tlntnersee die 
E, rosi onsbasis, floss ja einst die Zuig in den his nach Thun-schneit reichenden Thunersee. 'ber die 

vi cl fil clºen tTrsaclien seiner h: ntstelººuig schrieb ich oben ini tektonischen Abschnitt. Er kann nicht. 
Wie es von einigen Glaeialgeologeu gemacht wird, einzig durch Glacialerosion erklärt Urerden. 

Die Talstufen ìnì Gebiete des Lonigletschers sind ohne Ausnahme an tektonische Brüche 
gebunden. Der Bach vorn Innerbergli, der Legibach, der Kaltbach, der Lammgraben und der 
Bülºlbaclº überwinden Talstufen, die durch die Sundlauenen-IIoligantverwerfung bedingt sind. Eine 
weitere Gefiillsknicktuºg erleidet der Bülilbaclì durch die schon von Kaufmann beschriebene Ver- 
werfung an den Ilolzfiühen. Treten inº Lombacligebiet sonst noch unregelmässige Gefälle auf, so 
sind ihre Ursachen in der glacialen Aufschüttung zu suchen, nie aber in einer Ubertiefung des 
IIaulºttales gegenüber dein Nebental durch Glacialerosion. 

I)er Suldgraben auf Beatenberg setzt sich in dem viel steiler� Sundgrraben fort. Dies hat 
seinen guten Grund darin, dass der ganze Lauf durch den diluvialen Bergsturz mit seiner Sund- 
breccie in zwei 'T'eile zerlegt wurde, deren Erosionskraft eine ganz verschiedene ist. 

Im Justustal nºündet das Tälchen vom Seefeld her bei Chumeli und Schopf mit einer Stufe 
ins Ilaulºttal, weil es hier beim l 'bersclu"eiten der Sichelverwerftntg von den harten Kreideschichten 
in die weichen Valangienniergel gelangt. Das Justustal sellºst besitzt eine gut ausgesprochene 
Stufenmündung, die einerseits durch das Einlºreehen der Niederhorndecke in das alte Aaretal 

und anderseits durch die Schuttanhäufung bei der Stauung durch den Aaregletschcr und 
die zahlreichen Bergstürze bedingt ist. 



- 96 - 

Die Stufen, welche die Bäche des Molassegebietes bei Ralligen, Stampbach und Gunten zu 
überwinden haben, stehen mit dem Nagelfluhproblem überhaupt in Beziehung. 

Die Terrassen ini Quellgebiet der Zulg bei Pfahl und Grünenberghüttli verdanken ihre Ent- 
stehung dem Wechsel von weichen und harten Gesteinsgruppen, die an den Alpenrand treten. 

So kenne ich in meinem ganzen Untersuchungsgebiet keine einzige Stufe, die sich nicht auf 
tektonische Gründe zurückführen liesse. Unigekehrt fehlen sie an vielen Orten, wo nach der 
'T'heorie der (, letschererosion solche auftreten sollten (Habkern. Eriz). 

b) Ausräumen und Auffüllen durch die Gletscher. 

Auf diesen beiden Formen beruht die Ilauptbese1iftigung des Gletschers. Nur kurz sei noch- 
mals darauf hingewiesen, dass der Aaregletseher das Sturzmaterial der Schlipfe von St. Beaten- 
berg zum Teil, der Balmholznische vollständig und des Ralligbergsturzes ebenfalls teilweise weg- 
räumte. Dagegen wurden bei der Besprechung der Lokalgletscher vielfach ganz ansehnliche Auf- 
füllungen mit Gletscherschutt erwüluit. Durch Auffüllen und Ausräumen, nicht aber durcli Erosion 
haben die Gletscher die Oberfliichengestaltung des Interlaknergebietes beeinflusst. 

B. Alluvium. 

1. Alluviale Talböden. 
Alluviale Talböden sind einzig itn Justustal und ini Inner-Eriz zu erwähnen. Ani ersten Ort 

wurde der Grünbach durch Bergstürze zur Akkumulation gezwungen. So entstanden die kleine 
Ebene beim Speicherberg und die grössere ini hintern Justustal. In Eriz heben möglicherweise die 
Endmoriiiien von Mühlematt zur Aufschüttung beigetragen. 

2. Trockene Schuttkegel und Bergschutt (Gehängeschutt). 
I)er Fuss des Schollenrandes des Sigriswilgrates und der langgestreckten Niederhorn-Hohgant- 

scholle ist den Steilabbrüchen entlang rings mit Schutt umgürtet (Alpenrand, Justustal, Bergsturz- 
nischen von Bahnholz und St. Beatenberg). Wo (lie Felswende durch Kamine und Bunsen 
gegliedert sind, treten Schuttkegel auf, die vielfach durch Lawinen vergrössert werden. Reine 
Lawinenmoränen, wie sie Albert Heim aus dem Säntis beschreibt, sali ich nie. Besonders 
zeichnet sich das hochromantische Justustal durch seine trockenen Schuttkegel aus. 

3. Schwemmkegel. 
Schwemmkegel entstehen dann, wenn die Stosskraft eines Wasserlaufes fast oder ganz ver- 

nichtet wird. Das erste trifft zu, wenn ein stark mit Geschiebe beladenes Gewässer in eine Ebene 
hinaustritt und den Schutt nicht weiterschleppen kann. Zu dieser Art von Schwemmkegeln zählen 
diejenigen von Teuffental, Buchholz und Hinterstberg im Justustal. 

Von viel grösserer Bedeutung sind für unser Untersuchungsgebiet die Schwemmkegel, die 
entstehen, wenn ein Bach oder Fluss sich in ein stilles Gewässer ergiesst. Die Karte verzeichnet 
die kleinen Aufschwemmungen am Faulenseeli zwischen Goldswil und Ringgenberg, eine Anzahl Delta, 
die sich an die Faulhornkette bei Bönigen lehnen, die weit ausgedehnten Alluvionen der Lütschine 
und des Lombachs, welche Thuner- und Brienzersee trennen und die Aare jeweilen an die gegenüber- 
liegende Bergwand drängen und die kleinen, aber wohlausgebildeten Kegel bei Sundlauenen, 
Merligen und Gunten. 
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4. Bergstürze. 
Nahe verwandt nuit (lenì Gehiingeschutt sind die Bergstürze, bilden sie ja doch nur eine 

plötzliche, grosse Abwitterung. Sie unterscheiden sich von den erstem durch das grobblockige 

. 
Material. Div Gebirge nördlich von Interlaken wurden in alter und neuerer Zeit von solchen 
Felsschlipfen und Felsstürzen betroffen. I)ie diluvialen Ereignisse dieser Art wurden schon früher 

erwähnt (St. Beatenberg, Balmholz, Obere Matt). Es bleiben also die Bergstürze zu besprechen 

übrig, deren Schutt wir heute noch in Verbindung mit ihreºt Ursprungsgelºieten, den Bergsturz- 

nischen studieren können. 

I)ie llardei-Augstnuattllornkette wurde bis heute von derartigen Ereignissen nui' wenig betroffen. 
U1)(1 Lombaclilitger liegt einiges Bergsturzmaterial. Zuni Aufsehen uialint aber der ani Westabhang 
des Suggiturnis angegebene Sturz, der erst ini Entstehen begriffen ist. Durcit die Denudation der 

auversienen, falben Schiefer und weichen Sandsteine über den Scliuttha. lden von Bodmialp, verlieren 
die steil in den Berg hineinfallenden W'angschieliten ihre Stütze. Eine weithin sichtbare Wunde 

unterbricht das Grün der Suggiturmaihünge. Zahlreiche Spalten und Risse in der Unigebung 
deuten auf eine baldige Ausbreitung des I3 ergsturzes hin. Die Bewegung wurde durch die vielen 
nassen Sonuner der letzten Jahre heschletuiigt. 

Alle übrigen kartierten Bergstürze betrafen den Sigriswilgrat oder die 1V'andtiuli. Die vielen 
siel) kreuzenden Breielle ini Güggisgrat veranlassten grössere und kleinere Abstürze. I)er bedeu- 

tendste unter ihnen löste sich in der Biirenpfadnische und stante zwischen Speicherberg und Büffel 
den Grönbacli. Kleinere Stürze aus (lei- Gegend des Niederborns, deren keilförmige Nisclien noch 
meist erkannt werden können, verwandelten die (xrönalp in eine Felsenwildiiis. Durch die Wuclit 
des Falles getrieben, lagerten sich die grossen Blöcke aua Ilang (les Sigriswilgrates ab. Der Bach 
frass sich dann durch glas kleinere Material, das nacliri(_, selte, hindurch und trennte so das Al. )lagerungs- 
gehiet von der Sturzbahn. Dieser Fall tritt bei allen Bergstürzen des Justustales ein. Natürlich 
lieferten aucli die geborstenen Felsen des Sigriswilgrates einen Anteil an das Bergsturzniaterial, 
doch in bedeutend geringerem Masse als die WV'andtluh. 

Sagelubet"(iluirt ist der Bergsterz, dessen Blöcke ini Ralligliolz ausgebeutet werden, soll er ja 

eine Stadt loll versclüittet haben. EA- leiste sich an der soge. natuiten 11lerligenwand und der 
Spitzen Fluh. Die Schichten neigen sich gegen den See und werden von zahlreichen Querspalten 
durc. hsctzt, so (lass es eineu) nicht vei vuudert, wenn sich wieder eine grosse Partie, dir , Spitze 
Fluh, zitto Sturz in die Tiefe bereit macht. Eine klaffende Spalte trennt die trotzige, (leu Klet- 
terern willkommene Felsform volli übrigen (grat. Wie die Anwohner berichten, öffnet sich die 
Kluft von Jahr zu Jahr. Bei einem Absturz waren die, westlichen I1(iuseº" von Merligen hei der 
Gerbe stark gefülude. t. Voraussichtlich wird der Sturz noch viele Jahre auf sielt warten lassen. 

I)er schon bei den diluvialen Bildungen erwähnte Bergsturz auf der Obern Matte verdankt 
seine Entstehung der Rotlllºrnverwel'f11llg, welche eine Urinelle voll Gesteinen volli iibrigeli Grat 

trenlite. I)1e weicheli Drusbergscluichten fielen (le1 Dentulation ziini Opfer, und der Sehrattenkalk 

stürzte nacli. 
In gleicher Weise entstand del. Sturz von Hinter Schöriz (volli Volkstimild Steinig Schüt"iz 

(venannt) durch (lie an der Schöl"izflult austretende Blulnhornverwerfung. Der dadurch hervor- 

gerufene Felssturz verband sich aber ituit einem kleinere Felssehli11f an der Scliöriziluh selbst 
(P. 18(; 3). 

5. Torfbildung. 
Trotz der viel('n undw"chkissigen lüiden wie Fivsch, Molasse, II lºgautsandstein und Schutt 

und don zahlreichen, dadtuý li hedingtrn nassen Wiesen, heohachtete ich 11111- ganz geringe 
Torfvorkouuunisse. Ain Ostufer (les Fau1ene ei is entstand ein solches durcit Veriandung des Seeleius. 
In der (fegend der Lonºhachalpen notierte ich zwei, von denen (las kleinere hei Rotenschwand 

13citrilgc zur ýcolo,,. Karte der Schireiz, n. F. LiefR. XXIX. 13) 
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(las aus; elºriigtere ist, während (las zweite zwischen Bohlfý mich und Wintrösch eine Art Wald- 

moor darstellt. Benutzt werden die Torfbildungen auf der Aaregletschermorüne bei Schwanden 

ob Sigriswil und die fast ganz verschwundenen bei Teuffental. 

6. Erdschlipfe. 
Bewegungen der Schuttböden nennen wir Erdschlipfe. Ich beobachtete solche Rutschungen 

bei der Bärenegg unterhalb Rotbühl und zwischen Grossgraben und Birengraben auf denn St. Bea- 
tenberg. Beide Vorkommnisse gehören denn Aareerratikum an. 

Ein besonderes Vorkommnis muss im Anschluss an dle Erdschlipfe besprochen werden. 
(ºstlich der Sundlauenenverwerfung erblickt man eine eigenartige Geröllbildung zwischen den 
Quarzsandsteinbänken und den Schieferlagen des Bodnniflysches. Die Schicht besitzt eine Mächtig- 
keit von 1.2 nn und besteht aus losen eckigen Quarzsandsteinbrocken von wechselnder Grösse, 
vermischt mit Schieferschóllen. Beide Gesteinsarten stimmen mit dem umgebenden Flysch voll- 
kounmen überein, so dass man nur an eine Bergschuttbildung, nicht aber an eine stratigraphische 
Einlagerung in den Flysch denken kann. Ich kann mir dies Vorkommnis nur dadurch erklären, 
(lass ich mir denke, eine höhergelegene Flyschseholle habe sich losgelöst und sei über den Berg- 
schutt, der den tiefern Hang deckte, gerutscht und stecken geblieben. Diese Annahnne wird ge- 
stützt durch mehrere verrutschte Felsköpfe in unmittelbarer Nähe dieses Vorkommnisses. 

II. Chemische und mechanische Tätigkeit des Wassers. 
1. Längstäler und Längskämme. 

Tin Alpengebiet unserer Karte sind die Längstäler und die Li. ngskämme die Regel. Diese 
Anordnung verdankt ihre Entstehung den Längsbrüchen und -verwerfungen, welche das Gebiet 
betrafen. Pufigraben-, Blumhorn- und Sichelverwerfung ermöglichten das Untergraben der wider- 
standsfähigen Eocän-Schrattenkalkdecke, so dass das Justustal entstehen und den Längskamnº des 
Sigriswilgrates isolieren konnte. Längs der Sundlauenen-Hohgantverwerfung tieften sich der Suld- 
und der 'I'raubaclº ein. Der Lombach vertiefte die Dislokationszone zwischen Harder und Waldegg 
zur Schlucht. Der Leimbach folgt einer Abzweigung der Sundlauenenverwerfung. Diesen Ver- 
tiefungen entsprechen auch die Bergzüge Harder-Augstmatthorn, Waldegg, Güggisgrat-Ilohgant 
und Sigriswilgrat. 

2. Quertäler und. Querkämme. 
Das einzige bedeutende Quertal ist dasjenige des Thunersees, dessen Tektonik wir oben 

erläuterten. Ln Alpengebiet hat einzig das untere Traubachtal diesen Charakter, wenn wir von 
den kleinen Seitentälchen absehen. Ohne Ausnahme sind diese Quertäler an Flysch gebunden. 
Zu den Querkämmen können wir einzig die Flyschhöhen des Bohl und in geringem Mass auch die 
Leimern rechnen. 

3. Die Täler des Molassegebietes. 
Unlºekünìniert nui den Aufbau des Untergrundes gruben die Bâche des Nagelfluhgebietes ihre 

Furchen. Ini Zentrum dieser Talbildung steht die höchste Erhebung zwischen Eriz und Thunersee, 
die Blume, 1395 ni. Von ihr gelier die Taler radial nach allen Seiten. In der nagelfluhfreien Zone, 
in der sich die uiiociinen Mergel und Sandsteine mit deus Flysch der subalpinen IKlippenzone zu 
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gleichen lý, intluss vercinigeu folgen die Gewiisser durch den Wechsel von h; irtern und weichem 
Schichten heeiniusst. nur in untergeordnetenº Masse der grüssten Neigung (Obere Zettenali). 
l)llnzenegg-Zwing ). 

4. Karren und Trichter. 
I)ie Sel) rattenbildwng. die vorwiegend auf der chemischen Vreºwitterung der Iýall: gesteine 

Iºeruht, erzeugte prächtige Beispiele dieses Phiinouºens auf (leu schwach geneigten Schrattenkalk- 
felsen des Seefeldes bis hinauf zu den Gipfeln der Sieben IIengste und auf doni Schrattenkalk- 
fenster des Innerberglis auf dein Hohgant. Ferner wurde die Lithothanuºienkalkdecke des Obern 
Berglis am Sigriswilrothorn durch Sehratten zerschrunden und so der Benützung als Weideland 

entzogen. 
Trichter treten mit der harrenbildung vergesellschaftet auf und wurden vom Seefeld Eociin- 

Schrattenkalk kontakt erw; ilºnt. Trichter beobachtete ich besonders auf dent Sigriswilgrat auf 
dent Untern Bergli, zwischen Mittaghorn und Alpigetli und westlich vom Burst. Diese Trichter 
sind stets an tektonische Spalten gebunden. Anderer Art nºüssen die V"orkonuunisse bei Büffel 
auf der Alluvialebene des . 1ustustales sein. hier hat ºnaºº sich ein unterirdisches Wegrüunien des 
feinere Bergsturzmaterials, das stauend wirkte, durch den versickernden Bach zu denken. 

5. Höhlen. 
Trichter und höhlen gehören den gleichen Gesteinen an. Oft sind die Trichter Eingänge, 

wenn auch meist verschüttete, zu IIöhlen, wie wir es hei der SeefeldhCAhle sahen. Die bekann- 
testen Vorkommnisse dieser Art sind die Beatenberghöhle ani Thttnersee, Bits Eisloch (Schatocli) 
unter dent Gipfel des Sigriswilrothorns und die Tropfsteinhöhle auf dem Seefeld. 

So weit Schratten- und Lithothanutienkalk verbreitet sind, treffen wir mehr oder weniger 
zugängliche höhen au. Sogar bei P. 1870 ant Suggiturm ist eine solche ani Fuss der Schratten- 
kalkfelsen. 

6. Quellen. 
Volt. den Duellen, welche mehr oder weniger reichlich ins ganzen Gebiet auftreten sind von 

besonderer \Viclºtigkeit diejenigen, welche den wasserarincn Gräten entspringen. Solche finden wir: 
1. Östlich des Rothorns in den Tºrusbergsrhichteu in eine. Ilrunnstube gefasst. 
2. Nördlich 1). 1856 im Schutt der südwestlichsten Ilörnlizühne. 
3. Anº Iloligant in der Karhöhle südwestlich Y. 2199. 
4. Ani Augstmatthorn, nicht auf dein ( rat, wie auf der Karte irrtümlich eingetragen ist. 

sondern im �m" des Wortes Augstniatthorn. 
Grössere bedeutende Quellen treten auf an der WeissentaI Inh hei Merligen (Schrattenka1k 

auf hlyscln), hei Pfahl auf ('riocerassehiefern und bei der Zollbrücke hei Interlaken . un rechten 
Aareufer. 

Interessant ist (he trübe Quelle, welche hei aiidalºCrndeni Ziegenwetter zwischen (eli )aeli 
und Sundlauenen aus denn Seegrunde sprudelt. I)er Gelbbrunnen hat seinen "Namen wohl von 
dein) alnnnoorigen Wasser, das er führt und i111 Gegensatz zum bläulichen Seewasser gelb erscheint. 

Endlich bleiben noch einige Schwefelquellen zu erwähnen übrig: auf denn Ilinterstherg im 

. Iustustal, im Küblibad an der Waldegg und im Traubachgraben unterhalb des Dorfes Nahkern 
eine neuentblösste Quelle von geringer Stärke. 

Oh die Quellen des Gebietes brauchbar sind, muss jeweilig eine Spezialuntersuchung lehren ; 
sie sind jedenfalls vielfach ganz schlecht filtriert. 
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Schlusswort. 

Uni die Karte auch jenseits des Sees zu ergänzen, besuchte ich die Burgfluh bei Spiez und 
fand die Vorkommnisse, wie ich sie schon mit Gerber 1905 gemeinsam beobachtet hatte. Leider 
fiel auf seiner Karte irrtümlich das südliche Rauchwackeband weg. 

Die südöstliche Kartenecke greift ins Gebiet des Faulhorns hinüber, dessen Untersuchung 
durch meinen Freund I)r. Her 1) ertSeeber eben zum Abschluss kann. Ihm danke ich herzlich 
für die gütige Überlassung seiner Kartierung des Bönigengebietes. Den Text betreffend weise ich 

-auf seine demnächst im Druck erscheinende Arbeit hin. 
Endlich gereicht es mir noch zum Vergnügen den wackern Gefährten Fritz Joss in Bern 

und Wa1therHauswirt li in Zürich für ihre Begleitung bei der Untersuchung und den braven 
Sennen des Gebietes, deren Gastfreundlichkeit ich genoss. zu danken. 

Wesentlich wurde ich in meiner Arbeit unterstützt durch freundschaftliches Entgegenkommen 

einiger Hoteliers der Gegend, die trotz der fremden Gäste, die oft verwitterten Geologen hegten 

und pflegten. In erster Linie nenne ich da meinen lieben Freund Car1Seegers im 
�Beates" in 

Merligen, dann Herrn Zim in ev in ann im 
�du 

Parc" in Goldswil und den leider 
, 
jungverstorbenen 

Bärenwirt Blatter in IIabkern. 
Allen den im Text oder hier erwähnten Herren, sowie den vielen Ungenannten, die mich 

mit Pat und Tat unterstützten und dadurch zum Gelingen der Arbeit beitrugen, sei hiermit noch- 
mals herzlich gedankt. 

Nachtrag. 

Durch verschiedene Umstäi, nde wurde die Drucklegung dieser Arbeit, die auf 31. Dezember 1910 
abgesclilossen wurde, verzögert. Inzwischen erschien die mehrfacli erwähnte Publikation Gerbers 
in den Eclogae geologiae Helvetiae, Vol. XI, Nr. 3, pag. 323--353 (Nr. 127). 

Ausserdem veröffentlichte Arnold Heini zwei Arbeiten, die wesentlich auf unser Gebiet 
Bezug haben, über den Flyscli der Östlichen Schweizeralpen (128 und 129). 

In der Churfirsten-Mattstockmonographie (128) gibt der Verfasser eine eingehende Beschrei- 
bung des 

�wilden" 
hlyschs der Siintisdecke. Er fasst alle exotischen Einlagerungen als stratigra- 

phisehe Elemente des helvetischen I+lysches auf, ohne auf die Ilahkerngegend speziell Rücksicht 

zu nehmen. Dieser alten Auffassung gegenüber halte ich an meiner neuen Darstellung des Ter- 
tiärs mit exotischen Blöcken als den sedinºentlir wiederverfestigten Trümmern einer zur Tertiär- 

zeit zerstörten Decke, weiche die Schichten vom exotischen Granit bis und mit der obern Klippen- 
kreide umfasste, fest. 

In der Tektonik des Flysches in den östlichen Schweizeralpen schliesst sich dagegen Arnold 
Heini meiner Ansicht an und trennt einen Teil des Flysches ini Sernfgebiet vomi helvetischen 
Flysch ab und anerkennt die Einfaltung der helvetischen Decken durch Klippendecken, eine Auf- 
fassung, die ich vor mehr als zwei Jahren in der Dissertation niederlegte auf Grund der Beob- 
achtungen an den Ihalligstöcken, im Suld- und inº Kiental. Seither wurden die Vorkommnisse von 
Derborence durclº Lugeon (117) und im Sernftal , durch Oberholzer (126 bekannt und das 
Auftreten analoger Bildungen bei Kindersteg ºuir durch Troesch und Truninger mitgeteilt, 
so dass die Auffassung immer besser gestützt wurde. Ob Arnold Heini aus dieser Interpreta- 
tion des Glarnerflyschs die Konsequenzen für seinen Anºdener Wildfesch gezogen hat, ist aus der 
Publikation nicht genau ersichtlich. 

Alle meine Beobachtungen überzeugten mich davon, dass Klippen und exotische Blöcke aufs engste 
verbundene Phänomene seien. 

-rý-< 
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Profilserie durch den nordöstlichen Teil des Sigriswilgrates. 
Aufgenommen 1907-1908 von Paul Beck. 
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