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VORWORT

Das Blatt Nr. 76 des Geologischen Atlas der Schweiz 1: 25 000 liefert eine um-
fassende und detaillierte Bestandesaufnahme der geologischen Verhältnisse zwi-
schen Aarberg, Frienisberg und Münchenbuchsee im Süden und dem Jäissberg 
und dem Limpachtal im Norden und Osten von Lyss.

Die geologische Kartierung wurde in den Jahren 1971 bis 1976 durch Dr. P. 
Kellerhals und Dr. B. Tröhler † ausgeführt. Ein grosser Teil der Kartierung des 
 Gebiets (mit Ausnahme der östlichen Teile) erfolgte im Auftrag des Wasser- und 
Energiewirtschaftsamtes des Kantons Bern (WEA) im Rahmen der hydrogeolo-
gischen Seeland-Studie (Kellerhals & Tröhler 1976). 1981 wurde die Karte von der 
Geologischen Landesaufnahme herausgegeben.

1998 lag ein erstes Manuskript der Erläuterungen vor, verfasst durch den 
 Autor der vorliegenden Ausgabe, Dr. Ueli Gruner (Kellerhals + Häfeli AG). Das 
Manuskript wurde in der Folge mehrere Male ergänzt und aktualisiert, bis 2011 
mit der finalen Redaktion durch die Landesgeologie begonnen werden konnte. 

Der lange Zeitraum zwischen dem Druck der Karte und der Publikation der 
Erläuterungen  hatte zahlreiche Neuerungen der geologischen Interpretation und 
Nomenklatur zur Folge. Insbesondere das Erscheinen der Atlasblätter Bern (100) 
und Büren a. A. (109), aber auch neueste Forschungsergebnisse über die quartären 
Ablagerungen in der Nord- und Nordwestschweiz führten zu mehreren Ergän-
zungen und Überarbeitungen, welche 2011 in Zusammenarbeit mit Dr. Christian 
Gnägi (wegpunkt) zusammengefasst und mit weiteren Angaben zu den glazialen 
Trögen im Seeland ergänzt wurden. Die Erläuterungen beinhalten denn auch zwei 
Tabellen, in denen die alte Nomenklatur der Molasse- und Quartäreinheiten mit 
der aktuellen korreliert wird. 

Seitens der Landesgeologie haben Dr. Laurent Jemelin und Dr. Stephan 
Dall’Agnolo die Erläuterungen über all die Jahre ihrer Entstehung begleitet. 
Dr. Andreas Möri, unterstützt durch Dr. Reto Burkhalter, redigierte die vorlie-
gende Fassung. Im Namen der Schweizerischen Geologischen Kommission begut-
achteten Prof. Dr. Frank Preusser (Universität Stockholm) den Inhalt der Erläute-
rungen. Die Textfiguren und Tafeln wurden von Remo Trüssel und Bruno Reber 
grafisch bearbeitet, den Schriftsatz gestaltete Bettina Schulz.

Die Geologische Landesaufnahme dankt den Autoren und allen Beteiligten 
für die geleistete Arbeit, für ihre Beiträge und für die Weitergabe von Informa- 
tionen.

August 2012 Bundesamt für Landestopografie
 Geologische Landesaufnahme
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Atlasblatt Lyss zeigt den Übergang vom glazial und fluviatil geprägten 
Seeland in das Hügelgebiet der schwach gefalteten mittelländischen Molasse. 

Die ältesten aufgeschlossenen Einheiten gehören zur unteren Süsswasser-
molasse. Hierbei handelt es sich mehrheitlich um graue Sandsteine und bunte 
Mergel der Gümmenen-Schichten. Die darin enthaltene «Zone der roten Ziegelei-
tone» wird in den Tongruben von Rapperswil und Radelfingen noch heute ab- 
gebaut. 

Auf dem Jäissberg, dem Bucheggberg und dem Frienisberg tritt die Obere 
Meeresmolasse auf. Es handelt sich um graugrünen, zum Teil glaukonitischen 
Sandstein, der die Brüttelen-Muschelnagelfluh («unterer Muschelsandstein») und 
den Meinisberg-Muschelsandstein («oberer Muschelsandstein») enthält. Darüber 
folgen, nur am Jäissberg aufgeschlossen, graue Mergel (Jensberg-Schichten).

In der Molasse im Gebiet von Blatt Lyss sind mehrere Antiklinalen und Syn-
klinalen vorhanden. Die vorwiegend durch Gletschererosion vorgezeichneten 
bzw. angelegten heutigen Flusstäler folgen allgemein dem Verlauf der Antiklinal-
achsen, während die Hügelzonen als Folge einer Reliefumkehr vorwiegend längs 
der Synklinalachsen verlaufen (Bucheggberg, Büttenberg, Schaltenrain).

Die Morphologie des Gebiets von Blatt Lyss ist durch die Eiszeiten des Mitt-
leren und des Späten Pleistozäns (Vorletzte und Letzte Eiszeit mit dem Last 
 Glacial Maximum, LGM) geprägt. Aus dem Mittleren Pleistozän stammen die auf 
 etlichen Molasseanhöhen erhalten gebliebenen, von Moräne bedeckten Vorkom-
men von «Plateauschotter». Der «Plateauschotter» ist vorwiegend stark verkittet, 
schlecht sortiert und enthält Gerölle aus dem Gebiet der Berner und Freiburger 
Alpen. 

Bei den meisten anstehenden Moränen, Schottern und feinkörnigen Trog- 
bzw. Rinnenfüllungen (z. B. im Seeland-Trog) handelt es sich um Ablagerungen 
der letzten Vergletscherung durch den Aare- und den Rhonegletscher zur Zeit des 
LGM. Beim Seeland-Schotter handelt es sich um einen letzteiszeitlichen Vorstoss- 
schotter. Er ist grobkörnig, weist einen geringen Silt- und Tonanteil auf und wird 
z. B. in der Kiesgrube in Lyss abgebaut. Nach der letzten Eiszeit schütteten Aare 
und Saane gewaltige Massen an Erosionsschutt, den postglazialen Aare-Schotter, 
ins Seeland und bauten im Gebiet zwischen dem heutigen Aare-Hagneck-Kanal 
und dem Nidau-Büren-Kanal ein mächtiges Delta auf. Der postglaziale Aare-
Schotter ist heute einer der wichtigsten Grundwasserträger des Kantons Bern.
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RÉSUMÉ

La feuille Lyss de l’Atlas géologique de la Suisse montre la transition entre 
le Seeland sculpté par les processus glaciaires et fluviatiles du Quaternaire et les 
collines de roches tertiaires faiblement plissées du Plateau molassique.

Les unités les plus anciennes appartiennent à la Molasse d’eau douce infé-
rieure. Il s’agit principalement des grès gris et des marnes bigarrées des Couches 
de Gümmenen. Ces dernières contiennent la «Zone der roten Ziegeleitone» (zone 
des argiles à tuiles rouges), qui est encore exploitée aujourd’hui dans les carrières 
d’argile de Rapperswil et de Radelfingen.

La Molasse marine supérieure affleure dans les régions du Jäissberg, du 
 Bucheggberg et du Frienisberg. Il s’agit de grès gris-vert parfois glauconieux, dont 
font partie le Poudingue coquillier de Brüttelen («grès coquillier inférieur») et le 
Grès coquillier de Meinisberg («grès coquillier supérieur»). Au Jäissberg, ces 
roches sont surmontées par les marnes grises («Graue Mergel») des Couches du 
Jensberg.

Les couches molassiques de la région de la feuille Lyss sont marquées par 
une succession d’anticlinaux et de synclinaux de faible amplitude. Suite à une in-
version du relief, les axes synclinaux sont mis en évidence par les reliefs positifs 
(Bucheggberg, Büttenberg, Schaltenrain).

La morphologie de la région est marquée par les glaciations du Pléistocène 
moyen et tardif (avant-dernière et dernière glaciations avec le dernier maximum 
glaciaire – LGM). Les plus anciens dépôts de cette période, les graviers du «Pla-
teauschotter», sont conservés sur les hauteurs molassiques et souvent recouverts 
par de la moraine. Ces graviers sont généralement bien cimentés, mal triés et 
contiennent des éléments provenant des Alpes bernoises et fribourgeoises.

La plupart du matériel morainique, graveleux et de remplissage fin de sillons 
(p. ex. sillon du Seeland) a été amené par les glaciers de l’Aar et du Rhône durant 
le dernier maximum glaciaire. Les graviers grossiers du Seeland («Seeland-Schot-
ter») représentent les dépôts de progression des glaciers. Ce sont des graviers 
propres – contenant peu d’éléments fins (argile, silt) – et sont exploités dans de 
nombreuses gravières telle que celle de Lyss.

Après la dernière glaciation, l’Aar et la Sarine ont amené dans le Seeland 
d’énormes quantités de matériel d’érosion postglaciaire – les graviers de l’Aar 
(«Aare-Schotter») – et ont construit un important delta entre les actuels canaux du 
Hagneck et de Nidau-Büren. Cette masse de graviers représente aujourd’hui un 
des réservoirs d’eau souterraine les plus importants du canton de Berne.
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RIASSUNTO

Il foglio Lyss dell’Atlante geologico della Svizzera espone la transizione tra 
il «Seeland» scolpito dai processi glaciali e fluviali del Quaternario e le colline di 
 rocce terziarie lievemente piegate dell’Altipiano molassico.

Le unità più antiche appartengono alla Molassa d’acqua dolce inferiore 
(USM). Si tratta principalmente di arenarie grigie e marne variegate degli Strati di 
Gümmenen. Quest’ultimi contengono la «Zone der roten Ziegleitone» (zona di 
argille rosse per tegole), che è tutt’ora sfruttata nelle cave d’argille di Rapperswil e 
di Redelfingen.

La Molassa marina superiore affiora nelle regioni del Jäissberg, del Buch-
eggberg e del Frienisberg. Sessa è composta di arenarie grigio-verdi, talvolta glau-
coniose, di cui fanno parte la puddinga conchilifera di Brüttelen («arenaria conchi-
lifera inferiore») e l’arenaria conchilifera di Meinisberg («arenaria conchilifera su-
periore»). Sul Jässiberg, queste rocce sono sormontate dalle marne grigie («graue 
Mergel») degli Strati di Jensberg.

Gli strati molassici della regione del foglio Lyss sono caratterizzati da una 
successione di anticlinali e sinclinali di debole ampiezza. In seguito ad un’inver-
sione del rilievo, gli assi sinclinali sono messi in evidenza dai rilievi positivi (Buch-
eggberg, Büttenberg, Schaltenrain).

La morfologia della regione è marcata dalle glaciazioni del Pleistocene medio 
e tardo (penultima e ultima glaciazione, compreso l’ultimo massimo glaciale – 
LGM). I depositi più antichi di questo periodo, le ghiaie del «Plateauschotter», 
sono conservati sulle alture molassiche e spesso ricoperti da morena. Queste ghiaie 
sono generalmente ben cementate, a granulometria mista, e contengono degli ele-
menti provenienti dalle Alpi bernesi et friborghesi.

La maggior parte del materiale morenico, delle ghiaie e del materiale fine che 
ha riempito i solchi (p. es. solco del «Seeland»), è stata portata dai ghiacciai dell’Aar 
e del Rodano durante l’ultimo massimo glaciale. Le ghiaie grossolane del «See-
land» («Seeland-Schotter») rappresentano i depositi dell’avanzata dei ghiacciai. Si 
tratta di ghiaie grossolane, contenenti pochi elementi fini (argille e silt), che sono 
sfruttate in numerose cave come quella di Lyss.

Dopo l’ultima glaciazione, l’Aar e la Sarine hanno trasportato nel «Seeland» 
delle enormi quantità di materiale d’erosione postglaciale – le ghiaie dell’Aar 
(«Aare-Schotter») – costruendo un importante delta tra i due canali odierni: l’Hag-
neck e il Nidau-Büren. Questa massa di ghiaie rappresenta oggi uno dei più impor-
tanti serbatoi d’acqua sotterranea del Canton Berna.
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SUMMARY

Sheet Lyss of the Geological Atlas of Switzerland 1: 25 000 shows the 
 tran sition between the mainly glacially and fluvially sculpted Seeland and the 
weakly folded molasse hills. The oldest outcropping units belong to the Lower 
Freshwater Molasse, which consists to a large part of grey sanstones and «bunte 
Mergel» (varicoloured marls) of the Gümmenen Beds. The «Zone der roten 
Ziegeleitone» (zone of the red brick clay) is part of the Gümmenen Beds and is 
currently  exploited in the clay pits of Rapperswil and Radelfingen.

On the Jäissberg, the Bucheggberg and Frienisberg hills, geological units of 
the Upper Marine Molasse are outcropping. They are comprised of greyish green, 
partly glauconitic sandstone of the Brüttelen Muschelnagelfluh («Unterer Muschel-
sandstein») and the Meinisberg Muschelsandstein («Oberer Muschelsandstein»). 
Those units are overlain by grey marl (graue Mergel) of the Jensberg Beds, visible 
only in the Jäissberg region.

The tectonic setting of the region around Lyss shows a succession of low 
 amplitude anticlines and synclines. The present-day valleys are mainly formed by 
glacial erosion and generally follow axes of anticlines, whereas axes of synclines 
are characterized by hills (Bucheggberg, Büttenberg, Schaltenrain) as a result of 
 relief inversion.

The morphology of the area was shaped by glaciations of the Middle and 
Late Pleistocene (penultimate and last glaciation encompassing the Last Glacial 
Maximum, LGM).

The «Plateauschotter» are gravel relics of the Middle Pleistocene located on 
a number of molasse hills, which are covered by younger moraine deposits. Those 
gravels are often strongly cemented, poorly sorted and contain material originating 
from the Bernese and Fribourg Alps.

Most tills, gravels and fine-grained trough and channel infills (e.  g. Seeland 
trough) are related to deposits of the ice advance of the Aare and the Rhône 
 Glaciers during the LGM. The Seeland Schotter represents deposits of the glacial 
progression and consist of coarse-grained gravels (low clay and silt content). They 
are excavated in many gravel pits (e.  g. Lyss gravel pit). 

After the last glaciation the Aare and Saane rivers transported huge amounts 
of erosional material, the Aare Schotter, into the Seeland area to form a large  delta 
between today’s Aare-Hagneck and Nidau-Büren canals. Today, this post-glacial 
gravel deposit is one of the most important aquifers in the canton of Bern.
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GEOLOGISCHE UND GEOMORPHOLOGISCHE
ÜBERSICHT

Das Gebiet von Blatt 76 Lyss des Geologischen Atlas der Schweiz 1: 25 000 
liegt zum grossen Teil im flachen Hügelland der mittelländischen Molasse. Die 
breite Alluvialebene der Alten Aare zwischen dem Hagneckkanal im Südwesten 
und Busswil am Nordrand des Kartengebiets unterteilt das Molassehügelland in 
nordöstlicher Richtung. Das Lyssbach- und das Limpachtal stellen weitere, unter-
geordnete Entwässerungssysteme dar.

Die heutige Morphologie des Molassehügellandes entstand im Wesentlichen 
während der mittel- und spätpleistozänen Vergletscherungen, namentlich des letzt- 
eiszeitlichen Maximums (LGM). Die Vorstösse des Aare- und Rhonegletschers 1) 
führten unter anderem zur Bildung ausgeprägter Erosionsrinnen. Die markan- 
teste reicht vom Neuenburgersee über Solothurn bis in die Region Härkingen (PU-

GIN 1988, GNÄGI 2011). Der so genannte Seeland-Trog (Murtensee  – Aarberg  –  Lyss  – 
Solothurn) ist ein Teil davon und liegt teilweise im Gebiet von Blatt Lyss.

Die an der Oberfläche liegenden Quartärablagerungen werden zum grössten 
Teil der letzten Eiszeit zugeordnet. Eine Ausnahme bilden die «Plateauschotter», 
die zumindest teilweise früher abgelagert wurden. 

Wichtige Zeugen der Vergletscherungen sind die parallel zur Gletscherfliess-
richtung überschliffenen Molassehügelzüge und teilweise sedimentgefüllte Tröge 
und Rinnen, Grundmoränen, erratische Blöcke und – vor allem im Südosten des 
Kartengebiets – zahlreiche Drumlins. Hinzu kommen der als Vorstossschotter ge-
deutete Seeland-Schotter bzw. auch Teile der «Plateauschotter». 

Hinweise zu Ablagerungen aus früheren Kalt- und Warmzeiten gibt es aus 
verschiedenen Bohrungen. Allerdings fehlen absolute Datierungen, so dass sich 
Altersangaben auf Pollenspektren und Vergleiche mit äquivalenten datierten Ab-
lagerungen aus benachbarten Gebieten beschränken.

Im Gebiet von Blatt Lyss besteht die nur schwach gefaltete mittelländische 
Molasse zum grossen Teil aus der Unteren Süsswassermolasse (Gümmenen-
Schichten, «Aquitanien» auct.). Nur in Randgebieten auf dem Jäissberg (früher 
Jensberg genannt), dem Bucheggberg und dem Frienisberg treten noch die jünge-
ren Ablagerungen der Oberen Meeresmolasse auf, nämlich das «Burdigalien» 
auct., auf dem Jäissberg in der Nordwestecke des Blattes zudem noch die Jens-
berg-Schichten («Helvétien» auct.).

Die Aufschlussverhältnisse der Molasse im Kartengebiet von Lyss sind als 
eher schlecht zu bezeichnen. Die Aufschlüsse beschränken sich in der Regel auf 

1) In den Erläuterungen zur Karte «Die Schweiz während des letzteiszeitlichen Maximums 
(LGM), 1: 500 000» (SCHLÜCHTER 2009) wird der letzteiszeitliche Rhonegletscher neu als Walli-
ser Gletscher bezeichnet. In den vorliegenden Erläuterungen wird noch der alte Begriff verwen-
det.
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Bachrunsen, Wegböschungen, Kiesgruben und Steinbrüche. Dank der intensiven 
Bautätigkeit steht aber eine grosse Anzahl von künstlichen temporären Aufschlüs-
sen wie Baugruben, Bohrungen und sonstige Sondierungen zur Verfügung. Um-
fassende Informationen lieferten dabei insbesondere die hydrogeologischen 
 Untersuchungen, welche das damalige Wasser- und Energiewirtschaftsamt des 
Kantons Bern (WEA) im Berner Seeland durchführte (KELLERHALS & TRÖHLER 
1976). 
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STRATIGRAPHIE

TERTIÄR
(Miozän)

Das Gebiet von Atlasblatt Lyss liegt in der leicht gefalteten mittelländischen 
Molasse, welche hier aus Ablagerungen der Unteren Süsswassermolasse (USM) 
und der Oberen Meeresmolasse (OMM) besteht. 

Die Faziesgrenze zwischen USM und OMM bildet den Rahmen für die li-
thostratigraphische Unterteilung in Kartiereinheiten. Da die marinen Bildungen 
in Richtung der Alpen allmählich in zeitgleiche terrestrische Ablagerungen über-
gehen, ist mit heterochronen Faziesgrenzen bzw. Grenzen zwischen den einzel-
nen Kartiereinheiten zu rechnen.

Die Kartierarbeiten im Gebiet von Blatt Lyss wurden bereits in den 1970er 
Jahren durchgeführt, so dass auf der 1981 erschienenen Karte (KELLERHALS & 
TRÖHLER 1981) die heute veralteten «traditionellen» Schweizer Molassestufen 
(«Aquitanien», «Burdigalien» und «Helvétien») ausgeschieden wurden. Als Kar-
tiereinheiten wurden – wie damals üblich – neben der Molassestufe rein litholo-
gische Begriffe verwendet. Bei den neueren Atlasblättern 100 Bern, 104 Worb und 
109 Büren a. A. wurden anstatt der alten Molassestufen modernere und einheit-
lichere lithostratigraphische Einheiten verwendet (vgl. REMANE et al. 2005). Figur 1 
zeigt die Korrelation der auf Blatt Lyss verwendeten Einheiten mit denjenigen 
der benachbarten Blätter Bern und Büren a. A. sowie ihre chronostratigraphische 
Stellung (vgl. ISLER 2005 und das Korrelationsschema in GRUNER et al. 2012).

Untere Süsswassermolasse (USM)
(Aquitanien)

m1 Graue Sandsteine, bunte Mergel (Gümmenen-Schichten)

Wie auf der Nebenkarte «Geologisch-tektonische Übersicht 1: 200 000» er-
sichtlich, ist die Schichtabfolge aus grauem Sandstein und buntem Mergel (auf der 
Nebenkarte als «Aquitanien» bezeichnet) im Gebiet von Blatt Lyss grossflächig 
verbreitet. Für diesen stratigraphischen Abschnitt der Molasse wird auf Blatt 
 Büren a. A. die Bezeichnung Zinshölzli-Schichten verwendet (Fig. 1). Dieser von 
SCHÄR (1967) eingeführte Begriff gilt für die obere Abteilung der USM im Berner 
Seeland und geht auf den gleichnamigen Graben östlich von Mörigen im Gebiet 
von Blatt Bieler See (unmittelbar westlich des Gebiets von Blatt Lyss) zurück. 
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Im Gebiet von Blatt Bern wurde die gleiche Molasseabfolge als Gümmenen-
Schichten bezeichnet. Der von RUTSCH & SCHLÜCHTER (1973) eingeführte Begriff 
gilt im Wesentlichen für die entsprechenden Molasseablagerungen des ganzen 
Freiburger und teilweise auch des Berner Mittellandes. Der Name geht auf das 
gleichnamige Dorf im Tal der Saane zurück, wo wenige Kilometer südlich der 
Südwestecke des Kartengebiets Lyss typische Aufschlüsse existieren. Deshalb 
wird diese Bezeichnung hier ebenfalls verwendet.

Die Gümmenen-Schichten sind gekennzeichnet durch einen raschen verti-
kalen und horizontalen Fazieswechsel (s.  a. KELLER et al. 1990). Dies erklärt das 
 Fehlen von eindeutigen Leithorizonten, die eine grossräumige, kartierbare Ver-
breitung aufweisen. Um eine grobe Situierung innerhalb der mächtigen Abfolge 
des «Aquitaniens» auct. zu ermöglichen, haben STAUB (1938) und SCHUPPLI (1950) 
folgende summarische Gliederung vorgenommen (von oben nach unten):
_ «Zone der oberen Knauermolasse» 
_ «Zone der roten Ziegeleitone»
_ «Zone der unteren Knauermolasse»
_ «Untere bunte Molasse»

Diese Unterteilung basiert auf graduellen Häufigkeitsunterschieden der ein-
zelnen Gesteinstypen. Es handelt sich nicht um scharf abgrenzbare lithologische 
Einheiten. Eine durchgehende Auskartierung dieser nach heutigen Kriterien 
 nomenklatorisch nicht korrekt benannten Einheiten (REMANE et al. 2005) ist des-
halb nicht möglich. Es wird nachfolgend aber auf einige typische Lokalitäten ver-
wiesen.

Untergrenze

Die Untergrenze der Gümmenen-Schichten ist im Gebiet des Blattes Lyss 
nicht aufgeschlossen. In der Tiefbohrung Ruppoldsried-1 (Endtiefe: 985,6 m) im 
Nordosten des Kartengebiets wurde gemäss SCHLANKE et al. (1978) bis in eine 
 Tiefe von 150 m «obere bunte Molasse» erbohrt (entspricht weitgehend der Abfol-
ge der Zinshölzli- bzw. der Gümmenen-Schichten) und im Liegenden davon die 
Kalksandsteinserie von Aarwangen sowie weitere Gesteine der Unteren Süsswas-
sermolasse («Aarwangermolasse»). 

Obergrenze

Die Obergrenze der Gümmenen-Schichten wird in weiten Teilen des See-
lands durch die Basis eines markanten Muschelsandsteins gebildet, der teilweise 
auch als Muschelnagelfluh ausgebildet ist (Brüttelen-Muschelnagelfluh, R. Rutsch 
in HABICHT 1987; «unterer Muschelsandstein» sensu GERBER 1913) (vgl. OMM). 
Wo solche eindeutigen Basisbildungen der OMM fehlen, wird die Grenze mit 
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dem Aussetzen des in den Gümmenen-Schichten häufigen bunten Mergels oder 
mit dem Einsetzen von glaukonithaltigem 1) Sandstein gezogen. 

Auf dem Frienisberg markieren vereinzelte Aufschlüsse von gerölldurch-
setzten Sandsteinbänken mit Muscheln die Basis der OMM. Teilweise liegt der 
Muschelsandstein in dieser Region allerdings einige Meter über der oben be-
schriebenen Faziesgrenze zwischen USM und OMM (s.  a. ISLER 2005).

Mächtigkeit

Die Mächtigkeit der gesamten «Aquitanien»-Abfolge (d.  h. der vier oben auf-
geführten USM-Einheiten) schätzte SCHUPPLI (1950) im Gebiet des Jäissbergs auf 
rund 700 m. Sie nimmt gegen Süden etwas zu und erreicht bei Lyss rund 800 m 
(ANTENEN 1971). 

Lithologie, Aufschlüsse

Charakteristisch für die Gümmenen-Schichten ist ein häufiger Wechsel von 
Sandsteinlagen (abschnittsweise knauerig verhärtet) mit buntem und grauem, oft 
mehr oder weniger sandigem Mergel, Mergelton, Tonstein und vereinzelt Süss-
wasserkalk. In KELLER et al.  (1990) sind detaillierte sedimentologische Beschrei-
bungen zu finden, u.  a. auch aus den beiden Tongruben Schüpfen und Radelfin-
gen. Für die von SCHUPPLI (1950) ausgeschiedenen Einheiten kann die Lithologie 
wie folgt zusammengefasst werden (von oben nach unten):

«Zone der oberen Knauermolasse»: Es treten vor allem Bänke mit gelblichem 
z.T. knauerig verhärtetem glimmerreichem Sandstein und Bänder von grauem, 
z.T. rotem Mergel und Tonstein auf. Aufgeschlossen ist dieser stratigraphische Ab-
schnitt am Südhang des Bucheggbergs und im nördlichen Teil des Frienisbergs.

«Zone der roten Ziegeleitone»: Diese wenig mächtige Einheit ist charakteri-
siert durch das Auftreten von buntem, rotem und grauem Mergel und Tonstein 
mit dünnen Bänken von weichem Sandstein. Gute Aufschlüsse sind in den zwei 
noch in Betrieb stehenden Ziegeleigruben Radelfingen (Koord. 587.500/208.450) 
und Rapperswil (Koord. 597.800/213.150, Fig. 2) sowie in der stillgelegten Grube 
bei Schüpfen (Koord. 594.500/209.700, Fig. 3) zu finden.

«Zone der unteren Knauermolasse»: Vorherrschend sind mächtige Sandstein-
bänke mit Zwischenlagen von vorwiegend grünlich-grauem Mergel. Aufschlüsse 
finden sich am Nordhang des Schwandenbergs nördlich von Schüpberg zwischen 
Schüpfen und Münchenbuchsee.

«Untere bunte Molasse»: Es handelt sich um bunten Mergel und Tonstein. 
Wahrscheinlich gehören die Aufschlüsse südlich des Limpachtals zu dieser Ein-
heit. Aus einem Bacheinschnitt südlich von Messen beschreiben RIGASSI (1957) 
und ENGESSER (1976) eine Säugertierfauna, welche dem frühen Aquitanien (MN  1; 

1) Glaukonit wird heute ausschliesslich im marinen Milieu gebildet.
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Fig. 3: Gümmenen-Schichten (USM) mit der «Zone der roten Ziegeleitone» in der Ziegeleigrube 
westlich von Schüpfen.

Fig. 2: Gümmenen-Schichten (USM) mit der «Zone der roten Ziegeleitone» in der Ziegeleigrube 
nördlich von Rapperswil.
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ENGESSER & MÖDDEN 1997) zugeordnet werden kann und rund 600 m unter 
die Brüttelen-Muschelnagelfluh («unterer Muschelsandstein») des «Burdigaliens» 
auct. zu liegen kommt. Dies wurde durch die Tiefbohrung Ruppoldsried-1 im 
 Wesentlichen bestätigt. Gemäss SCHLANKE et al.  (1978) lag dort die Untergrenze 
der Abfolge in einer Tiefe von rund 150 m. 

Alter und Fossilinhalt

Generell sind die Ablagerungen der USM sehr fossilarm. Das Alter ist vor-
wiegend aus Fossilfundstellen ausserhalb des Gebiets von Blatt Lyss ableitbar. Die 
alten Säugerfunde an der Engehalde nördlich von Bern (STEHLIN 1914, RUTSCH & 
SCHLÜCHTER 1973) belegen zusammen mit neuen Funden beim Bau des Auto-
bahnzubringers Neufeld (MENKVELD-GFELLER & BECKER 2008, BECKER et al. 
2011) ein frühaquitanes Alter (MN 2b). Das burdigale Alter des unmittelbar im 
Hangenden der USM folgenden «unteren Muschelsandsteins» ist durch Säuge-
tierfunde gut belegt (s.  u.).

Obere Meeresmolasse (OMM)
(Burdigalien)

m2 Graugrüne, z.T. glaukonitische Sandsteine 

Die graugrünen, zum Teil glaukonitischen Sandsteine sind auf den Höhen-
zügen des Frienisbergs, des Jäissbergs und am südlichen Bucheggberg nördlich 
des Limpachtals zu finden; sie sind auf der Nebenkarte «Geologisch-tektonische 
Übersicht 1: 200 000» von Blatt Lyss als «Burdigalien» bezeichnet. Auf dem be-
nachbarten Blatt Büren a.  A. wurde für die ganze Abfolge des unteren Teils der 
OMM in Anlehnung an SCHÄR (1967) die Bezeichnung Chnebelburg-Schichten 
 verwendet. Der Name geht zurück auf die Chnebelburg auf dem Jäissberg 
 (Koord. 587.000/217.300) in der Nordwestecke des Kartengebiets. Auf dem Blatt 
Bern wurde der mächtige marine Sandsteinkomplex als Sense-Schichten im Sinne 
von RUTSCH (1967) bezeichnet. 

In der Literatur erhielt die Sandsteinzone für diese Region sehr verschiedene 
Namen, so z.  B. Molasse grise (GERBER 1913), Graue Molasse (ANTENEN 1936, 
BURRI 1951), Burdigalien-Sande (OERTLI 1951) oder Serie massiger, grauer Sand-
steine (SCHWAB 1960). 

Eine Gliederung dieser mächtigen Sandsteinabfolge ist im Gebiet von Blatt 
Lyss, im Gegensatz zum östlich anschliessenden Blatt Burgdorf (GERBER 1950), 
nicht möglich.
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Untergrenze

Die Untergrenze der Einheit wird durch die Basis der Brüttelen-Muschelna-
gelfluh bzw. des «unteren Muschelsandsteins» markiert. Wo diese Basisbildung 
fehlt, wird sie mit dem Aussetzen des bunten Mergels der Gümmenen-Schichten 
(«Aquitanien» auct.) bzw. dem Einsetzen von Glaukonit führendem Sandstein 
festgelegt.

Obergrenze

Die Obergrenze wird, wie im Gebiet des nördlich angrenzenden Blattes Bü-
ren a.  A., im Dach des Meinisberg-Muschelsandsteins (R. Rutsch in HABICHT 1987; 
«oberer Muschelsandsteins» sensu GERBER 1913) gezogen. Da sich die Aufschlüs-
se dieses Leithorizonts auf die Vorkommen am nördlichen Rand des Kartier- 
gebiets beschränken (Jäissberg und Bucheggberg) und auf dem Frienisberg der 
obere Abschnitt des «Burdigalien» auct. als Folge der quartären Erosion fehlt, sind 
Korrelationen zu den weiter südlich bzw. südöstlich liegenden «Grenzhorizonten», 
d.  h. mit der Bütschelbach-Nagelfluh im Gebiet von Blatt Bern (ISLER 2005) bzw. 
mit dem Leithorizont 2   b im Gebiet von Blatt Burgdorf (GERBER 1950, sensu GRU-

NER 2001), nicht möglich.

Mächtigkeit

Die Schichtfolge der graugrünen Sandsteine weist am Jäissberg und am 
Bucheggberg eine Mächtigkeit von jeweils rund 150 m auf. Auch am Frienisberg 
liegt diese in einem ähnlichen Bereich. Allerdings fehlt sowohl am Jäissberg wie 
auch am Bucheggberg oder am höchsten Punkt des Frienisbergs (Chutzen) die 
Obergrenze der Abfolge infolge Erosion.

Lithologie

Brüttelen-Muschelnagelfluh («unterer Muschelsandstein»): Es handelt sich um 
einen Geröll führenden Kalksandstein, der Schalentrümmer und Steinkerne von 
Mollusken enthält (s. Foto auf Umschlag). Die Gerölle bestehen zur Hauptsache 
aus verschiedenfarbigen Quarziten, Graniten, Gneisen und Hornsteinen; Kalke 
sind eher selten. Der von GERBER (1913) als «unterer Muschelsandstein» bezeich-
nete Horizont wurde in der Literatur teilweise auch als Muschelnagelfluh (STU-

DER 1825, SCHWAB 1960) bezeichnet. Um Verwechslungen mit dem weit jüngeren 
«unteren Muschelsandstein» aus der Region Bern zu vermeiden, wurde der 
Seeländer «untere Muschelsandstein» deshalb von R. Rutsch (in HABICHT 1987) 
nach einem guten Aufschluss bei Brüttelen ca. 10 km westlich von Aarberg formal 
als Brüttelen-Muschelnagelfluh definiert. Im nördlichen Teil des Gebiets von Blatt 
Lyss dürfte dieser zwischen 1,5 m (z.  B. am Jäissberg) und ca. 10 m mächtige Hori-
zont (z.  B. an der Strasse Balm – Lüterswil, Kote 590; heute nur noch schlecht auf-
geschlossen) weitgehend auch die Grenze USM/OMM repräsentieren. 
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Auf dem Frienisberg markieren vereinzelte Aufschlüsse von gerölldurchsetz-
ten Sandsteinbänken mit Muscheln die Basis der OMM (früher gut sichtbar im 
heute wieder aufgefüllten Steinbruch bei Saurenhorn; Koord. 592.950/208.850). 
Ein weiterer guter Aufschluss befindet sich im stillgelegten Steinbruch Steigrüebli 
bei Schnottwil (Koord. 596.315/217.600).

Sandsteinabfolge zwischen den beiden Muschelsandsteinen: Es handelt sich 
um eine Abfolge aus hellgrauem bis graugelbem, z.T. nur schwach verfestigtem 
Sandstein, der keine oder eine nur sehr undeutliche Bankung, oft jedoch schöne 
Schrägschichtung zeigt. Gelegentlich treten Mergelschnüre von 2 bis 10 cm Mäch-
tigkeit auf; Knauerbildungen sind eher selten. Der Sandstein besteht aus angerun-
deten Quarzen, Feldspäten, dunkelgrünem Glaukonit, Gesteinstrümmern und 
z.T. gehäuft auftretenden Glimmerblättchen. Eigentliche  Nagelfluhbänke fehlen 
innerhalb dieser Abfolge; hingegen treten, vor allem gegen  Süden, vereinzelt 
 Geröllschnüre oder -nester sowie gut gerundete Einzelgerölle auf. Im Südosten 
des Jäissbergs ist eine Fossilien führende Sandsteinbank aufgeschlossen (Koord. 
589.230/217.490, vgl. BURRI 1951).

Meinisberg-Muschelsandstein («oberer Muschelsandstein»): Am Jäissberg, wo 
die Mächtigkeit dieses Horizonts zwischen 5 und 15 m beträgt, beginnt die Ab- 
folge unten mit einer ca. 0,5 m messenden Muschelbank. Darüber folgt der eigent-
liche, früher oft als Baustein verwendete Muschelsandstein. Dieser ist glaukonit-
haltig und von (hell)grünlicher Farbe. Die Muscheltrümmer sind an einzelnen 
Stellen nestartig angereichert. Der auf dem Bucheggberg auf einzelnen Kuppen 
zwischen Balm b. Messen und Biezwil auftretende Muschelsandstein ist dort le-
diglich zwischen 1 und 2 m mächtig und besteht aus Kalksandstein mit vielen 
Schalentrümmern. Der von GERBER (1913) und BAUMBERGER (1919) für das 
Berner Seeland eingeführte «obere Muschelsandstein» wurde von R. Rutsch (in 
HABICHT 1987) im Sinne einer formalen Bezeichnung als Meinisberg-Muschel-
sandstein bezeichnet.

Alter und Fossilinhalt

Das burdigale Alter der Brüttelen-Muschelnagelfluh ist durch Säugerfunde 
bei Brüttelen (Blatt Bieler See) gut belegt (STUDER 1895, STEHLIN 1914). Als wei-
tere Fossilien findet man in diesem Muschelsandsteinhorizont Selachierzähne, 
Stacheln von Seeigeln, Pelecypoden, Fischreste und Ostrakoden (SCHWAB 1960). 

Die Sandsteinabfolge zwischen den beiden Muschelsandsteinen ist sehr fos-
silarm; es finden sich lediglich Seeigelstacheln und Pelecypoden (Tapes, Pecten, 
 Venus).

Aus dem Meinisberg-Muschelsandstein sind Austern, Pectiniden, Selachier-
zähne, Seeigelstacheln, Knochenfragmente und Haizähne (u.  a. mit Sphyrna prisca 
AGASSIZ; vgl. BURRI 1951) bekannt.
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Aufschlüsse

Brüttelen-Muschelnagelfluh («unterer Muschelsandstein»): Die besten Auf-
schlüsse im Gebiet von Blatt Lyss befinden sich am Südhang des Jäissbergs so- 
wie an der Strasse Balm b.  M. – Lüterswil (Koord. 600.240/217.760; heute nur noch 
schlecht aufgeschlossen). 

Sandsteinabfolge zwischen den beiden Muschelsandsteinen: Im Gebiet von 
Blatt Lyss sind die Aufschlüsse auf dem Jäissberg südlich der Chnebelburg 
 speziell erwähnenswert (z.  B. beim Waldhaus der Burgergemeinde Jens; Koord. 
587.180/217.230). Auch am Nordhang des Frienisbergs bestehen gute Aufschlüsse, 
z.  B. in den verschiedenen Bachgräben. 

Meinisberg-Muschelsandstein («oberer Muschelsandstein»): Sehenswerte Auf-
schlüsse sind in den stillgelegten Steinbrüchen zwischen Balm b.  M. und Biezwil 
auf dem Bucheggberg (z.  B. Koord. 598.500/217.850, Fig. 4) oder bei der Chnebel-
burg am Jäissberg zu finden.

Fig. 4: Meinisberg-Muschelsandstein («oberer Muschelsandstein», OMM) in einem stillgelegten 
Steinbruch südlich von Biezwil.
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m3  Graue Mergel (Jensberg-Schichten)

Die einzige Gesteinsabfolge im Gebiet von Blatt Lyss, welche dem «Helvé-
tien» auct. zugeordnet werden kann, befindet sich am Jäissberg in der Nordwest-
ecke des Kartengebiets und wurde dort als graue Mergel kartiert. SCHÄR (1967) 
hat für diese Abfolge den Begriff Jensberg-Schichten verwendet. Am westlichen 
Bucheggberg tritt zwischen Hessigkofen (Blatt Büren a.  A.) und Balm b.  M. der 
Meinisberg-Muschelsandstein («oberer Muschelsandstein») des «Burdigaliens» 
auct.   in verschiedenen kleinen Steinbrüchen auf höher liegenden Hügelkuppen 
zutage. Aufschlüsse der hangenden grauen Mergel (darin eingeschlossen sind 
auch Sandsteine; vgl. unten) sind in dieser Region allerdings nicht bekannt. Eine 
fazielle Korrelation mit den wahrscheinlich ungefähr altersäquivalenten Belpberg-
Schichten (RUTSCH 1967) im Raum Bern (z.  B. am Gurten, ISLER 2005) kann auf-
grund der grossen Distanz dieser Vorkommen nicht vorgenommen werden.

BURRI (1951) schlug eine Unterteilung des «Helvétiens» auct. am Jäissberg 
in einen oberen, einen mittleren und einen unteren Teil vor. Diese Dreiteilung 
wird hier in Anlehnung an SCHÄR (1967) bzw. an das Blatt Büren a.  A. (GRUNER et 
al. 2012) wie folgt vorgenommen (von oben nach unten):
_ Obere Jensberg-Schichten (= oberer Teil des «Helvétiens» auct.). Die oberen 

Jensberg-Schichten entsprechen den Rebhubel-Schichten nach F. Burri (in 
SCHUPPLI 1950) auf der Ostseite des Jäissbergs. 

_ Mittlere Jensberg-Schichten (= mittlerer Teil des «Helvétiens» auct.)
_ Untere Jensberg-Schichten (= unterer Teil des «Helvétiens» auct. bzw. «Basis-

komplex» gemäss SCHÄR 1967).

Lithologisch wurden die oberen Jensberg-Schichten bisher einzig durch 
F. Burri (in SCHUPPLI 1950) beschrieben, und zwar am Rebhubel südlich von 
 Aegerten, unmittelbar nördlich des Gebiets von Blatt Lyss. Allerdings ist dieser 
Aufschluss heute infolge Überbauung nicht mehr sichtbar. Ein Vergleich mit der 
geologischen Kartierung im Gebiet von Blatt Büren a.  A. sowie mit der Profilkon-
struktion durch den Jäissberg (Profil 2, Taf. I) lässt den Schluss zu, dass die obe-
ren Jensberg-Schichten in diesem Bereich des Gebiets von Blatt Lyss mit Sicher-
heit nicht erodiert worden sind.

Untergrenze

Die Untergrenze der Jensberg-Schichten wird im Gebiet von Blatt Lyss 
durch das Dach des Meinisberg-Muschelsandsteins («oberer Muschelsandstein») 
markiert.

Obergrenze

Die Obergrenze der Jensberg-Schichten fehlt infolge Erosion. 
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Mächtigkeit

Die Mächtigkeit der Jensberg-Schichten beträgt am Jäissberg ca. 200 m.

Lithologie

Die unteren Jensberg-Schichten bestehen aus vorwiegend feinkörnigem 
glaukonitischem und glimmerreichem Sandstein, welcher z.T. mergelig ist oder 
mit gelblich-braunem Mergel wechsellagert. Bei den mittleren Jensberg-Schichten 
herrscht bläulicher bröckeliger Tonmergel vor, welcher mit Sandsteinbändern 
wechsellagert. Der Sandstein ist grobkörnig und durch einen hohen Glaukonit- 
gehalt charakterisiert, was ihm eine dunkelgrüngraue Farbe verleiht. Die Sand-
steinlagen weisen eine Dicke von z.T. nur wenigen Millimetern auf; bei häufigem 
Wechsel von Sandstein- und Mergellagen entsteht eine eigentliche Bänderung. 
Die oberen Jensberg-Schichten bzw. Rebhubel-Schichten bestehen aus hellgrau-
em bis bräunlichem glimmerreichem Sandstein, der teilweise mergelig ist. Einge-
lagert sind Schnüre und Nester von Geröllen von fast ausschliesslich alpiner Her-
kunft.

Die vorwiegend Sandstein führenden unteren Jensberg-Schichten sind rund 
90 m mächtig, während die mergeligen mittleren Jensberg-Schichten eine Mäch- 
tigkeit von ca. 40 m aufweisen. Die oberen Jensberg-Schichten mit der mergeligen 
Sandsteinabfolge sind rund 70 m mächtig.

Alter und Fossilinhalt

Aus den unteren Jensberg-Schichten werden Seeigelstacheln, Spongienna-
deln und marine Foraminiferen beschrieben (MARTIN 1958).

In den mittleren Jensberg-Schichten finden sich u.  a. Haizähne, Ostrakoden, 
Seeigelstacheln, Bryozoen, Radiolarien und Austernschalen. MARTIN (1958) be-
schreibt eine artenreiche Foraminiferenfauna, die marine Verhältnisse dokumen-
tiert.

Bei den Fossilien aus den oberen Jensberg-Schichten handelt es sich u.  a. um 
zahlreiche limnische, brackische und marine Molluskenarten sowie Säugetier- und 
Pflanzenreste. Die Fossilführung lässt gemäss RUTSCH (1937) auf ausgesprochene 
Brackwasserbildungen in einem Ästuar schliessen. Die reiche Fauna aus den obe-
ren Jensberg-Schichten repräsentiert nach SCHWAB (1960) und den von ihm zitier-
ten Autoren «oberes Helvétien» auct. (= spätes Burdigalien nach aktueller chrono-
stratigraphischer Nomenklatur, s.  u.).

Die oberen Jensberg-Schichten beim Rebhubel am Jäissberg (unmittelbar 
nördlich des Gebiets von Blatt Lyss) wurden von verschiedenen anderen Autoren, 
ebenfalls aufgrund der Fossilfunde (vgl. oben), in die Obere Süsswassermolasse 
(OSM, d.  h. ins «Tortonien» auct.) gestellt (KISSLING 1893, GERBER 1913, BAUM-

BERGER 1927, BURRI 1951). Auch ANTENEN (1996) setzte die Vorkommen von obe-
ren Jensberg-Schichten am Jäissberg in die OSM, ohne allerdings neuere Alters-
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abgaben liefern zu können. Er bezeichnete diese Ablagerungen als Erosionsreste 
einer im Alpenvorland von Ost nach West zunehmenden postmolassischen Ab-
tragung einer tektonischen Axialdepression («Wanne von Brügg»; s.  a. GRUNER et 
al. 2012).

Ein von SCHWAB (1960) als Cricetodon gregarium SCHAUB, 1925 aufgeführter 
Säugetierfund wurde von D. Kälin 2002 neu bestimmt und als Megacricetodon 
 collongensis (MEIN, 1958) identifiziert. Dieser Fund erlaubt die Einstufung der 
oberen Jensberg-Schichten ins späte Burdigalien (MN 4  b). Die oberen Jensberg-
Schichten entsprechen somit zeitlich dem Übergangsbereich zwischen OMM und 
OSM, wie er weiter östlich im Gebiet der Blätter Aarau (JORDAN et al. 2011) und 
Schöftland (GRAF et al. 2013) bekannt ist. Aufgrund des marinen Einflusses sollten 
die oberen Jensberg-Schichten noch in die OMM gestellt werden.

Aufschlüsse

Am Jäissberg sind heute keine guten Aufschlüsse der Jensberg-Schichten 
mehr bekannt.

QUARTÄR

Chronostratigraphie des Eiszeitalters

Mit der Ratifikation durch das Executive Committee of the International 
 Union of Geological Sciences (IUGS) im Juni 2009 wurde der Beginn des Quar-
tärs (und damit des Pleistozäns) bei 2,58 Ma festgelegt (GIBBARD et al. 2010). 
Die Grenze zwischen dem Frühen und dem Mittleren Pleistozän liegt gemäss 
GIBBARD & COHEN (2008) bei 780 ka BP, diejenige zwischen dem Mittleren und 
Späten Pleistozän bei 126 ka BP (= Beginn des Eem-Interglazials) (GIBBARD 2003). 
Die Grenze zwischen Pleistozän und Holozän fällt auf das Ende der Jüngeren 
Dryas, was einem Alter von 10 ka 14C (unkalibriert) bzw. rund 11,6 ka BP (Kalen-
derjahre) entspricht.

Lithostratigraphie und Nomenklatur der eiszeitlichen Ablagerungen 
in der Schweiz

Die Nomenklatur der eiszeitlichen Einheiten, wie sie auf den älteren Karten 
des Geologischen Atlas der Schweiz 1: 25 000 verwendet wurde, lehnte sich weit-
gehend an die zu Beginn des 20. Jahrhunderts im süddeutschen Alpenvorland 
von PENCK & BRÜCKNER (1901 – 09) erarbeitete Quartärstratigraphie an. Die hier-
bei ausgeschiedenen ursprünglich vier Eiszeiten «Günz», «Mindel», «Riss» und 
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«Würm» bildeten dabei lange das gedankliche Modell für die Gliederung der Kar-
tenlegenden und für die Kartierung. Sie wurden stets mit morphostratigraphisch 
unterscheidbaren Niveaus von eiszeitlichen Schotterablagerungen in Verbindung 
gebracht, nämlich der Terrasse der Höheren Deckenschotter («Günz»-Eiszeit), 
der Terrasse der Tieferen Deckenschotter («Mindel»-Eiszeit), der Hochterrasse 
(«Riss»-Eiszeit) und der Niederterrasse («Würm»-Eiszeit). Neuere Untersuchun-
gen zur Stratigraphie der eiszeitlichen Ablagerungen des nördlichen schweize-
rischen Alpenvorlandes ergaben ein vom süddeutschen Modell klar abweichendes 
Bild (GRAF 1993, 2009, SCHLÜCHTER 2010). So wird heute von mindestens acht 
frühpleistozänen und von fünf mittel- und spätpleistozänen Eiszeiten ausgegan-
gen. Dabei fanden zumindest während der beiden letzten Eiszeiten jeweils meh-
rere unabhängige Vergletscherungen statt. Deshalb wird für eine Eiszeit oft auch 
der Begriff «glazialer Zyklus» verwendet. Wie die Vergletscherungen der Schweiz 
mit den vier Eiszeiten von PENCK & BRÜCKNER (1901 – 09) zu korrelieren sind, 
ist – abgesehen von der letzten Eiszeit («Würm») – weitgehend unklar. Aus die-
sem Grund werden die eiszeitlichen Einheiten der Schweiz heute nach lithostrati-
graphischen Kriterien gegliedert und die Eiszeiten anhand von lokalen Befunden 
und Typuslokalitäten definiert. Für die Nordschweiz wurde diese Gliederung be-
reits vorgenommen (GRAF 2009). Tafel II zeigt die wichtigsten Einheiten der Blät-
ter Lyss und Büren a.  A. sowie Bern im Vergleich mit den generellen Einteilungen 
von PREUSSER et al. (2011) und SCHLÜCHTER (2010).

Auf Blatt Lyss wurde vor über 30 Jahren eine Einteilung der quartären Ab- 
lagerungen vorgenommen, welche sich noch an den «klassischen» vier Eiszeiten 
orientierte. Im Wesentlichen wurde zwischen «Würm»-Ablagerungen (im Sinn 
des letzten glazialen Zyklus, 115 bis 11,5 ka BP; IVY-OCHS et al. 2008) und «Riss» 
(im Sinn des zweitletzten glazialen Zyklus, 190 bis 130 ka BP; LISIECKY & RAYMO 
2005) bzw. «Präriss» unterschieden.

Situation im Gebiet von Blatt Lyss

Die Morphologie des ganzen Gebiets von Blatt Lyss entstand während der 
pleistozänen Eiszeiten. Die wichtigsten Zeugen der glazialen Überprägung sind 
die in der Gletscherfliessrichtung überschliffenen Molassehügelzüge und die 
 teilweise sedimentgefüllten Tröge und Rinnen. Dazu kommen weit verbreitete 
Grundmoränen sowie Moränenwälle und Drumlins. 

Ablagerungen

Die häufigsten oberflächennahen quartären Ablagerungen stehen im Zu-
sammenhang mit der letzten Vergletscherung durch den Aare- und den Rhone-
gletscher. Sie umfassen eine Grundmoränendecke, Vorstossschotter (Seeland-
Schotter), späteiszeitliche Stauschotter (westlich von Diessbach) und Trog- bzw. 
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Rinnenfüllungen (z.  B.  im Seeland-Trog). Ausführliche Beschreibungen sind in 
ZIMMERMANN (1963) und in KELLERHALS & TRÖHLER (1976) zu finden. Als min-
destens teilweise vorletzteiszeitliche Ablagerungen wurden die «Plateauschotter» 
ausgeschieden sowie vermutlich auch einzelne kleinere Rinnenfüllungen. Weitere 
quartäre Ablagerungen, die älter als die letzte Vergletscherung sind, sind nur aus 
Bohrungen in Trog- und Rinnenfüllungen bekannt.

Glaziale Tröge und Rinnen 

Die verschiedenen eiszeitlichen Vorstösse des Mittellandarmes des Rhone-
gletschers führten zur Erosion von mehreren Rinnen bzw. Trog-Becken-Schwel-
len-Abfolgen (Fig. 5). Die markanteste Rinne führt über eine Distanz von mehr als 
130 km von einem Gebiet westlich des Neuenburgersees in das Berner Seeland 
und von dort über Solothurn bis nach Härkingen (PUGIN 1991, JORDAN 2008, GNÄ-

GI 2011). Zwei der wichtigsten Nebenäste liegen im Bielerseeraum (Bielersee-Trog) 
und im Gebiet des Murtensees. Der Trogabschnitt zwischen dem Mont Vully, 
Aarberg, Lyss und Solothurn wird auch als Seeland-Trog bezeichnet (KELLER-

HALS & TRÖHLER 1976). Die tiefste erbohrte Felsoberfläche in diesem Trog liegt 
östlich von Worben auf 149 m ü.  M. (Fig. 5; Profil 3, Taf. I). Die grösste Übertiefung 
dieser langen Rinne am Jurasüdfuss befindet sich gemäss seismischen Untersu-
chungen unter dem Neuenburgersee; der Fels liegt dort ungefähr auf Meeres- 
höhe (PUGIN 1988). 

Die Zusammensetzung der Trogfüllungen ist sehr heterogen (FURRER 1948, 
KELLERHALS & TRÖHLER 1976, WOHLFAHRTH-MEYER 1987, LEDERMANN 1991, 
PUGIN 1991). Es finden sich fast alle für das (peri)glaziale Ablagerungsmilieu ty-
pischen Lithologien von Grundmoräne über Schotter, Sand, Silt, Seeton und See-
kreide bis zum Torf. 

Die Entstehung der Tröge und Becken dürfte mehrphasig erfolgt sein. In ei-
nigen Bohrungen wurden mehrere Grundmoränenschichten angefahren (Profil 3, 
Taf. 1), ebenso Sedimente, deren Polleninhalt auf verschiedene Warmzeiten und 
Interstadiale hinweist (FURRER 1948, KELLERHALS & TRÖHLER 1976, WOHL-

FAHRTH-MEYER 1987, WELTEN 1982, 1988). Dies deutet auf mehrere Cut-and-Fill-
Zyklen hin. Untersuchungen in der Nordschweiz zeigen, dass bei jeder Verglet-
scherung zum Teil alte Rinnen und Becken vertieft oder wieder verfüllt wurden 
(GRAF 2009). Deshalb ist es nicht zwingend, dass die grösste Übertiefung der ein-
zelnen Trogabschnitte auf dieselbe Vergletscherung zurückgeht.

In diesem Zusammenhang ist kurz auch auf die Frage des so genannten 
 «Solothurnersees» einzugehen. Seit mehr als 100 Jahren (FAVRE 1883) wird in der 
geologischen Literatur ein zusammenhängender See von Yverdon bis Aarwangen 
postuliert, der sich nach dem Rückzug des Rhonegletschers in der Endphase der 
letzten Eiszeit an der Endmoräne bei Wangen a.  A. und später bei Solothurn ge-
staut habe. In den letzten 30 Jahren wurde dieses Konzept verschiedentlich kri-
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Fig. 5: Der Seeland-Trog und weitere glaziale Tröge und Rinnen im Gebiet von Blatt Lyss und 
dessen Umgebung.
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tisch hinterfragt (WOHLFAHRTH-MEYER 1990, LEDERMANN 1991). Eine Ausdeh-
nung bis Wangen a.  A. ist auch deshalb unwahrscheinlich, weil zwischen der ge-
ringmächtigen Grundmoräne und der mächtigen, feinkörnigen Beckenfüllung im 
östlichen Seeland-Trog eine Trennschicht mit einer mindestens interstadialen 
 Pollenflora liegt (FURRER 1948) und auf den überfahrenen Stirnmoränenwällen 
zwischen Niederbipp – Bannwil –Thunstetten (= Endmoränen bei Wangen a.  A. 
von FAVRE 1883) eine tiefgreifende Bodenentwicklung stattgefunden hat, die eine 
letzteiszeitliche Ablagerung in Frage stellt (BITTERLI et al. 2011). Feinkörnige Sedi-
mente, die zwischen zwei Grundmoränen liegen (PUGIN 1991), und die Tatsache, 
dass Seesedimente in verschiedenen Höhenlagen vorkommen (WOHLFAHRTH-
MEYER 1990), könnten ein Hinweis darauf sein, dass es in den einzelnen Rück-
zugsphasen des Rhonegletschers lokal immer wieder zur Bildung grösserer Seen 
kam. Vermutlich ist zudem ein Teil der feinkörnigen Ablagerungen (z.  B. Seeton) 
subglazial entstanden – sei es als Waterlain Till oder als Ablagerungen subglazialer 
Schmelzwasserflüsse (DÜRST STUCKI et al. 2010). Das Vorkommen von Seeton 
 allein bezeugt noch keinen warmzeitlichen bzw. interstadialen See.

Pleistozän

Mittleres Pleistozän

Das Mittlere Pleistozän ist, nach heutigen Erkenntnissen, der Zeitabschnitt 
mit den grössten Eisausdehnungen. Nach GRAF (2009), SCHLÜCHTER (2010) und 
PREUSSER et al. (2011) ist für diesen Zeitraum von wahrscheinlich vier Kaltzeiten 
und drei Interglazialen (Warmzeiten) auszugehen, wobei gewisse Kaltzeiten auch 
mehrere Vergletscherungen des Mittellandes beinhalten können.

 Trog- und Rinnenfüllungen

Im Gebiet von Blatt Lyss können zwei Richtungen von glazialen Trögen und 
Rinnen unterschieden werden. Der bedeutendste unter ihnen, der Seeland-Trog, 
quert das Kartengebiet von Südwesten nach Nordosten (KELLERHALS & TRÖHLER 
1976, PUGIN 1988). In der gleichen Richtung verläuft die Limpachtal-Langenthal-
Rinne (WANNER 1981, GNÄGI 2011). Die Lyss-Moosseedorf-Rinne verläuft West –
Ost und mündet in einen flachen Trog, der Bern mit dem heutigen Unteremmen-
tal verbindet (PUGIN 1988). In ähnlicher Richtung verläuft die südlich davon gele-
gene Wohlensee-Rinne im Gebiet von Blatt Bern (ISLER 2005, DÜRST STUCKI et 
al. 2010). Der Verlauf der Meikirch-Rinne – als einzige im Gelände nicht erkenn-
bar – ist unklar.
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Bei der Meikirch-Rinne ist eine vorletzteiszeitliche Entstehung aufgrund der 
Pollenfunde gesichert (WELTEN 1988, PREUSSER et al. 2005), beim Seeland-Trog 
wird sie vermutet (KELLERHALS & TRÖHLER 1976, WOHLFAHRTH-MEYER 1987); 
bei der Limpachtal-Langenthal- (GNÄGI 2011) und der Lyss-Moosseedorf-Rinne 
wurde sie bisher nicht untersucht.

Seeland-Trog

Der Seeland-Trog liegt unter der Alluvialebene, die von Müntschemier kom-
mend über Worben nach Nordwesten verläuft. Im Norden wird er durch den Mo-
lassehügelzug Oberholz – Jäissberg und im Süden durch das Molassehügelgebiet 
Frienisberg – Bucheggberg begrenzt (Fig. 5).

In einer Tiefbohrung bei Worben (Koord. 590.010/216.900) wurde in einer 
Tiefe von 286 m (d.  h. ca. Kote 149 m ü.  M.) eine ca. 30 m mächtige, der Molasse di-
rekt aufliegende Moräne angetroffen, welche von Seeton überlagert wird (Profil 3, 
Taf. 1). Pollenanalysen haben leider keine klaren Hinweise über das Alter der Mo-
räne ergeben. Gemäss Angaben von M. Welten (in KELLERHALS & TRÖHLER 1976) 
deutet ein Vergleich mit den Pollen aus der Bohrung Meikirch jedoch eher auf eine 
Ablagerung hin, die älter als das Eem-Interglazial ist. In einer Kiesgrube bei 
 Müntschemier (Koord. 576.800/205.300, Blatt Murten) wurde Seeton erbohrt, der 
gemäss WOHLFAHRTH-MEYER (1987) Pterocarya -Pollen enthält, was auf das Hol-
stein- oder ein älteres Interglazial hinweist (PREUSSER et al. 2005).

Meikirch-Rinne

Am Südabhang des Frienisbergs besteht ein Becken mit einer zugehörigen 
Rinne in der Molasse, deren Gefälle gemäss seismischen Untersuchungen nach 
ESE gerichtet ist (PUGIN 1988). Eine 1981 südlich von Meikirch (Koord. 594.800/ 
205.860) abgeteufte Forschungsbohrung lieferte unter 40 m glazialen und glaziflu-
viatilen Sedimenten fast 70 m Seesedimente, die durch WELTEN (1982, 1988) pol-
lenanalytisch ausgewertet und zwei Interglazialen zugeordnet wurden (Eem und 
ein zweiteiliges Holstein). Bei der Neuinterpretation durch PREUSSER et al. (2005) 
aufgrund von Lumineszenzdatierungen handelt es sich dabei um einen Inter- 
glazialkomplex (Meikirch-Interglazialkomplex), der älter als die vorletzte Verglet-
scherung (Beringen-Eiszeit) ist (s.  a. PREUSSER et al. 2011).

q3s  «Plateauschotter» und interglaziale Rinnenfüllungen im Allg.

Unter dieser Sammelbezeichnung sind auf Blatt Lyss Schottervorkommen 
ungesicherter stratigraphischer Position zusammengefasst. Auf dem Frienisberg 
und in dessen östlicher Fortsetzung in Richtung Münchenbuchsee sind Schotter 
nachgewiesen, die zum grossen Teil der Molasse aufliegen und von Moräne über-
lagert werden. Sie werden wegen ihrer Lage auf den Molasseanhöhen als «Pla-
teauschotter» bezeichnet.
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Gemeinsames Kennzeichen der «Plateauschotter» ist, dass sie vorwiegend 
Gerölle aus dem Gebiet der Berner und Freiburger Alpen enthalten. Die Schotter 
sind oft stark verkittet und schlecht sortiert. Charakteristisch ist zudem der grosse 
Anteil an stark verwitterten Granitgeröllen. Weit verbreitet in den ehemals zahl-
reichen Abbaustellen ist gemäss KELLERHALS & TRÖHLER (1976) auch die typi-
sche Zweiteilung der «Plateauschotter»: Unten befindet sich eine deutlich ge-
schichtete Sequenz aus häufig sauberem Schotter, oben eine undeutlich geschich-
tete aus verlehmtem Schotter. Die Grenze wird oft durch eine Blocklage mit 
teilweise kubikmetergrossen Findlingen gebildet. Ein schöner Aufschluss befin-
det sich zur Zeit in der Kiesgrube Bütschwil südlich von Schüpfen (Fig. 7). Wegen 
ihrer Höhenlage wurden die «Plateauschotter» von früheren Autoren (z.  B.  GER-

BER 1950, BECK 1938, ANTENEN 1936) generell als «risszeitliche» Rückzugsschotter 
gedeutet. 

Die Zweiteilung der «Plateauschotter» durch eine Blocklage wurde auch aus 
den Gebieten der benachbarten Blätter beschrieben: Im Gebiet von Blatt Bern 
wurde im Forst eine grössere Schichtlücke in Form eines Paläobodens festgestellt 
(Forst-Schotter, ISLER 2005), was dort zur Zuweisung der unteren Schotterlage zu 
einer früheren Eiszeit und des oberen Teils zur letzten Eiszeit führte (Taf. II). Im 
Gebiet nördlich von Hindelbank (Blatt Burgdorf) wurde verschiedentlich eine 
zum Forst analoge Schichtfolge beschrieben (NUSSBAUM 1927, GERBER 1950, 
WANNER 1981), wobei WANNER (1981) allerdings die untere Schotterlage als Vor-
stossschotter der frühen letzten Eiszeit interpretierte.

Bei den «Plateauschottern» im Gebiet von Blatt Lyss wird dort, wo eine 
Zweiteilung besteht, in Analogie zum Forst-Schotter im Gebiet von Blatt Bern 
 (ISLER 2005) der untere Teil ebenfalls einer früheren Vergletscherung zugeordnet 
und der obere Teil als Vorstossschotter der Hauptvergletscherung der letzten Eis-
zeit interpretiert. 

Ausgehend von der Erkenntnis, dass der jüngste letzteiszeitliche Gletscher-
vorstoss der bedeutendste war (SCHLÜCHTER 1976, 1991, PREUSSER et al. 2011), 
werden die Ablagerungen des oberen Teils der «Plateauschotter» dem Hauptvor-
stoss des Aaregletschers zugeordnet. Dieser stiess in diesem Zeitraum erwiese-
nermassen bis in den Bereich Burgdorf vor (ISLER 2005). Der erst später vorstos-
sende Rhonegletscher hat dann diese Schotterlagen überfahren und mit Moräne 
überlagert. 

Dort, wo keine klare Zweiteilung der «Plateauschotter» besteht, spricht eine 
gute Schichtung ohne Grobblocklage an der Basis tendenziell eher für eine Abla-
gerung beim Rückzug einer früheren Vergletscherung. 

Als «Plateauschotter» werden im Gebiet von Blatt Lyss auch die verschiede-
nen rinnenartigen Schotterstränge aufgeführt. Das Alter der Rinnenbildung und  
-füllungen ist ungewiss, da die überlagernde letzteiszeitliche Moräne das einzige 
Kriterium für eine altersmässige Einstufung liefert. Möglicherweise wurden die 
Rinnen bereits während einer früheren Eiszeit angelegt. Denkbar wäre es, dass da-
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bei Schmelzwässer des bis über Bern hinausreichenden Aaregletschers die Rinnen 
erodierten und anschliessend auffüllten. Als Rinnenfüllung ist z.  B. der Schotter 
bei Schnottwil zu deuten.

Der Reliktcharakter der Vorkommen erlaubt aber oft keine präzise geneti-
sche Zuordnung. Petrographisch ähnliche Schotter liegen im Gebiet der Blätter 
Bern, Büren a.  A., Burgdorf und Solothurn in unterschiedlichen Höhenlagen vor. 
Datierungen wie auch eine umfassende stratigraphische und genetische Analyse 
stehen aus, wodurch erst wenige und unvollständige Grundlagen für Korrelati-
onsversuche vorhanden sind.

Gute Aufschlüsse der «Plateauschotter» werden in der Literatur verschie-
dentlich beschrieben, so in NUSSBAUM (1907, 1927, 1934), ANTENEN (1936) und 
KELLERHALS & TRÖHLER (1976). Eine entsprechende Zusammenstellung findet 
sich auf Figur 6. Sichtbar sind die «Plateauschotter» vor allem in (z.T. stillgeleg-
ten) Abbaustellen, so beispielsweise 
_ in der Kiesgrube Bütschwil südlich von Schüpfen (Koord. 595.550/207.950, 

Fig. 7); in Betrieb;
_ in den Kiesgruben nordöstlich von Ottiswil (Koord. 594.100/215.700, Fig. 8); 

stillgelegt;
_ in der Kiesgrube Riedere bei Wiggiswil (Koord. 601.700/209.200, Fig. 9); in 

 Betrieb.

Spätes Pleistozän

BIRRFELD-EISZEIT
(letzte Eiszeit, «Würm»-Eiszeit)

Nach heutigen Kenntnissen stiessen die alpinen Gletscher seit dem letzten 
Interglazial mehrmals über den Alpenrand hinaus vor. Ein erster Vorstoss er-
reichte gemäss PREUSSER et al. (2011) vor rund 105 ka BP das Zürcher Oberland. 
Um ca. 65 ka BP gelangte der Gletscher bei einem weiteren Vorstoss bis in das Ge-
biet von Finsterhennen (ca. 10 km SW von Aarberg, Blatt Bieler See, PREUSSER & 
SCHLÜCHTER 2004). In der vor rund 30 ka BP beginnenden Hauptphase der Birr-
feld-Eiszeit erreichten die Gletscher ihre Maximalstände (Last Glacial Maximum, 
LGM) vor ca. 22 bis 24 ka BP (IVY-OCHS et al. 2008, PREUSSER et al. 2011). Auch 
diese Vergletscherung bestand aus mehreren Vorstössen bzw. Oszillationen (GRAF 
2009).

q4sV  Seeland-Schotter

Am Rand und lokal auch innerhalb des glazialen Seeland-Trogs stehen um-
fangreiche glazifluviatile Schotterkomplexe an, die im Gebiet von Blatt Lyss als 



30
Lo

ka
lit

ät
K

oo
rd

in
at

en
m

 ü
. M

. 
(g

es
ch

ät
zt

)
Li

eg
en

de
s

H
an

ge
nd

es
G

er
öl

lh
er

ku
nf

t
Li

th
ol

og
ie

G
la

zi
al

e 
K

om
po

ne
nt

en
  

im
 S

ch
ot

te
r

In
te

rp
re

ta
tio

n 

M
ei

ki
rc

h-
Le

eh
ub

el
 

(a
lte

 K
ie

sg
ru

be
)

5
9

3
/2

0
6

6
6

0
 –

 6
8

5
ve

rs
ch

w
em

m
te

  
G

ru
nd

m
or

än
e 

 
(A

ar
eg

le
ts

ch
er

)

M
or

än
e 

 
(R

ho
ne

gl
et

sc
he

r)
Ei

nz
ug

sg
eb

ie
t 

 
de

r 
A

ar
e

D
el

ta
sc

hi
ch

tu
ng

,  
st

ar
k 

ve
rf

es
tig

t
er

ra
tis

ch
e 

B
lö

ck
e 

bi
s 

6
 m

3
, G

ru
nd

m
or

än
en

- 
ne

st
er

A
bl

ag
er

un
ge

n 
in

  
ra

nd
gl

az
ia

le
m

 S
ee

  
de

s 
A

ar
eg

le
ts

ch
er

s

B
üt

sc
hw

il 
(K

ie
sg

ru
be

 im
  

A
bb

au
)

5
9

5
.5

/2
0

8
 

5
9

0
 –

 6
5

5
ni

ch
t 

 
au

fg
es

ch
lo

ss
en

M
or

än
e 

 
(R

ho
ne

gl
et

sc
he

r)
Ei

nz
ug

sg
eb

ie
t 

 
de

r 
A

ar
e

O
be

re
r 

Te
il 

un
de

ut
lic

h 
ge

sc
hi

ch
te

t, 
le

hm
ig

;  
un

te
re

r 
Te

il 
gu

t 
ge

-
sc

hi
ch

te
t

B
lo

ck
ho

ri
zo

nt
 z

w
i-

 
sc

he
n 

ob
er

em
 u

nd
 

un
te

re
m

 S
ch

ot
te

r

gl
az

ifl
uv

ia
til

er
 

S
ch

ot
te

r 
de

s 
 

A
ar

eg
le

ts
ch

er
s

S
au

re
nh

or
n 

 
(z

.B
. e

he
m

al
ig

e 
 

K
ie

sg
ru

be
n)

5
9

3
 –

 5
9

5
/ 

2
0

9
6

0
0

 –
 6

8
0

ni
ch

t 
 

au
fg

es
ch

lo
ss

en
M

or
än

e 
 

(R
ho

ne
gl

et
sc

he
r)

Ei
nz

ug
sg

eb
ie

t 
 

de
r 

A
ar

e
ho

ri
zo

nt
al

 g
es

ch
ic

ht
et

, 
ve

rf
es

tig
t

gl
az

ifl
uv

ia
til

er
  

S
ch

ot
te

r 
de

s 
 

A
ar

eg
le

ts
ch

er
s

S
ch

üp
fe

n 
(e

he
m

al
ig

e 
 

K
ie

sg
ru

be
n)

5
9

5
/2

0
9

5
6

0
 –

 5
9

5
M

ol
as

se
W

ec
hs

el
la

ge
ru

ng
  

S
ch

ot
te

r/
M

or
än

e 
 

(R
ho

ne
gl

et
sc

he
r)

Ei
nz

ug
sg

eb
ie

t 
 

de
r 

A
ar

e
ho

ri
zo

nt
al

 g
es

ch
ic

ht
et

, 
st

ar
k 

ve
rf

es
tig

t
gl

az
ifl

uv
ia

til
er

 
S

ch
ot

te
r 

de
s 

 
A

ar
eg

le
ts

ch
er

s

S
ch

no
tt

w
il 

 
(e

he
m

al
ig

e 
 

K
ie

sg
ru

be
n)

5
9

6
.5

/ 
2

1
7

.5
5

2
0

 –
 5

4
0

ni
ch

t 
 

au
fg

es
ch

lo
ss

en
M

or
än

e 
 

(R
ho

ne
gl

et
sc

he
r)

Ei
nz

ug
sg

eb
ie

t 
 

de
r 

A
ar

e
un

de
ut

lic
h 

ge
sc

hi
ch

te
t, 

si
lti

g,
 z

.T
. v

er
fe

st
ig

t
er

ra
tis

ch
e 

B
lö

ck
e 

 
bi

s 
0

,7
 m

3
R

in
ne

ns
ch

ot
te

r

W
ig

gi
sw

il 
 

(e
he

m
al

ig
e 

 
K

ie
sg

ru
be

n)

6
0

2
/2

0
9

5
4

0
 –

 5
8

0
M

or
än

e 
au

f 
 

M
ol

as
se

M
or

än
e 

 
(R

ho
ne

gl
et

sc
he

r)
Ei

nz
ug

sg
eb

ie
t 

 
de

r 
A

ar
e

lit
ho

lo
gi

sc
he

r 
Ü

be
rg

an
g 

vo
n 

lie
ge

nd
er

 M
or

än
e 

zu
 S

ch
ot

te
r;

 s
an

di
ge

 b
is

 
si

lti
ge

 M
at

ri
x,

 g
ro

bk
ie

si
g 

bi
s 

st
ei

ni
g,

 z
.T

. k
an

tig
e 

K
om

po
ne

nt
en

er
ra

tis
ch

e 
B

lö
ck

e 
 

bi
s 

0
,8

 m
3

gl
az

ifl
uv

ia
til

er
 

S
ch

ot
te

r 
de

s 
 

A
ar

eg
le

ts
ch

er
s

M
ün

ch
en

bu
ch

se
e 

 
(k

ün
st

lic
he

 A
uf

- 
sc

hl
üs

se
 u

nd
 e

he
- 

m
al

ig
e 

K
ie

sg
ru

be
n)

6
0

0
 –

 6
0

1
/ 

2
0

7
–

 2
0

8
5

5
0

 –
 5

8
5

ni
ch

t 
 

au
fg

es
ch

lo
ss

en
M

or
än

e 
 

(R
ho

ne
gl

et
sc

he
r)

Ei
nz

ug
sg

eb
ie

t 
 

de
r 

A
ar

e
ve

rk
itt

et
, h

or
iz

on
ta

l  
ge

sc
hi

ch
te

t
ge

kr
itz

te
 G

es
ch

ie
be

gl
az

ifl
uv

ia
til

er
  

S
ch

ot
te

r 
de

s 
 

A
ar

eg
le

ts
ch

er
s

F
ig

. 6
: 

Ü
be

rs
ic

ht
 ü

be
r 

di
e 

w
ic

ht
ig

st
en

 V
or

ko
m

m
en

 v
on

 «
Pl

at
ea

us
ch

ot
te

rn
» 

im
 G

eb
ie

t 
vo

n 
B

la
tt

 L
ys

s 
(B

es
ch

re
ib

un
g 

ge
m

äs
s 

L
ite

ra
tu

ra
n-

 
ga

be
n 

im
 T

ex
t)

.



31

Fig. 7: «Plateauschotter» in der Kiesgrube Bütschwil südlich von Schüpfen. Rund 25 m hohe 
Wand mit gut geschichteter Schottersequenz unten, grober Blocklage in der Mitte und schlecht 

geschichteter, verlehmter Abfolge oben.

Fig. 8: «Plateauschotter»: gut geschichtete Abfolge in der stillgelegten Grube nördlich von 
 Ottiswil.
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Seeland-Schotter bezeichnet und als Vorstossschotter der letzten Eiszeit (Birrfeld-
Eiszeit) betrachtet wurden. Sie liegen entweder älterem Seeton (in Bohrungen er-
kundet) oder der Unteren Süsswassermolasse auf. Oft werden sie von Moräne der 
letzten Vergletscherung überlagert. KELLERHALS & TRÖHLER (1976) sehen sie als 
Relikt einer Schotterdecke, die das Seeland zwischen 400 und 520 m ü.  M. auffüllte. 
In der Literatur werden dafür ganz verschiedene genetische Interpretationen, Al-
tersangaben und Namen verwendet (vgl. WOHLFAHRTH-MEYER 1987). NUSSBAUM 
(1907) und ANTENEN (1936) bezeichnen diese Abfolge als «ältere Seeland-Schot-
ter». Bei den von diesen Autoren ausgeschiedenen «jüngeren Seeland-Schottern» 
handelt es sich um postglazialen Rückzugsschotter. Dieser wurde auf Blatt Lyss als 
postglazialer Aare-Schotter, auf Blatt Büren a.  A. gemäss ANTENEN (1971) als Rück-
zugsschotter der letzten Vergletscherung ausgeschieden. Gemäss KELLERHALS & 
TRÖHLER (1976) kann jedoch im Raum Aarberg der Seeland-Schotter aufgrund 
von Bohrresultaten nicht vom hangenden postglazialen Aare-Schotter unterschie-
den werden.

Fig. 9: «Plateauschotter» mit glazialen Stauchungen. Kiesgrube Riedern bei Wiggiswil.
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WOHLFAHRTH-MEYER (1987) hat in Kiesgruben ausserhalb des Gebiets von 
Blatt Lyss eine Unterteilung in «obere» und «untere Seeland-Schotter» vorge-
nommen. Die in zahlreichen Kiesgruben aufgeschlossenen Schotter sind grob-
körnig, weisen einen geringen Silt- und Tonanteil auf und wechsellagern häufig 
mit Sandlagen. Verkittungen sind eher selten. Die einen hohen Anteil an alpinen 
Kalken aufweisenden «oberen Seeland-Schotter» werden aufgrund des lithologi-
schen Übergangs zur hangenden Grundmoräne als Vorstossschotter interpretiert, 
der im Vorfeld des Rhonegletschers während des Eisaufbaus zum letzteiszeitli-
chen Maximum abgelagert wurde. Diese Zuordnung wurde durch die 14  C-Datie-
rung eines Mammutzahns aus der Kiesgrube Finsterhennen bestätigt (ca. 25 ka 
BP, SCHLÜCHTER 2004). 

In verschiedenen Kiesgruben des Seelands wurden innerhalb der «oberen 
Seeland-Schotter» eingewickelte Tongerölle oder ein Blockhorizont festgestellt, 
die auf aufgearbeitete Moräne hindeuten können (WOHLFAHRTH-MEYER 1987; 
PREUSSER et al. 2007). Eine Lumineszenzdatierung der Schotterlage unterhalb des 
Blockhorizonts in der Kiesgrube Treiten (Koord. 579.630/207.000, Blatt Bieler See) 
ergab ein Alter von ca. 68 bzw. 76 ka BP. Dies lässt vermuten, dass dieser Schotter 
auf den zweiten Gletschervorstoss in der letzten Eiszeit zurückgeht.

Die «unteren Seeland-Schotter» in den Kiesgruben Ins und Müntschemier 
(Blatt Bieler See) sind charakterisiert durch eine Korngrössenzunahme gegen 
oben, fehlende Schichtung und einen Jurakalkanteil in der Grobkiesfraktion von 
ca. 50 % und unterscheiden sich dadurch lithologisch von den «oberen Seeland-
Schottern». Sie werden der vorletzten Eiszeit zugeordnet (WOHLFAHRTH-MEYER 
1987).

Die spätere glaziale Überprägung, durch welche grosse Teile der Seeland-
Schotter abgetragen wurden, erodierte auch die Rinnenbasen, so dass weder die 
ursprüngliche Mächtigkeit der einzelnen Schotterkörper noch die Höhenlage der 
Talböden vor der Ablagerung der Seeland-Schotter bekannt sind.

Im Gebiet von Blatt Lyss treten die Seeland-Schotter an folgenden Stellen 
auf, wo auch zahlreiche Kiesgruben aufgeschlossen sind:
_ Terrassen bei Studen mit den ehemaligen Kiesgruben Petinesca (Koord. 

589.300/217.750) und Bühl (Koord. 585.600/213.900);
_ Hügelzug zwischen Lyss und Büetigen, mit guten Aufschlüssen in der in Be-

trieb stehenden Kiesgrube der Vigier Beton Kies Seeland Jura AG (Koord. 
590.500/215.000, Fig. 10).

q4m  Grundmoräne, «Würm»-Moräne im Allg.

Während des Maximums der Letzten Eiszeit (Last Glacial Maximum, LGM) 
überdeckte der Rhonegletscher das gesamte Gebiet des Blattes Lyss. Die Oberflä-
che des Gletschers befand sich dabei auf ca. 800 – 900 m ü.  M. (SCHLÜCHTER 2009). 
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Der Aaregletscher erreichte das Gebiet nördlich von Bern früher als der träger 
 reagierende Mittellandarm des Rhonegletschers und dürfte sich dabei über Bern 
hinaus bis in das Gebiet von Blatt Lyss ausgedehnt haben. Der vorrückende 
 Rhonegletscher vereinigte sich erst zu einem späteren Zeitpunkt auf breiter Front 
mit dem Aaregletscher. Beim weiteren Vorstoss des Rhonegletschers wurde dann 
die Zunge des Aaregletschers im Aaretal südlich von Bern zurückgestaut, d.  h. der 
Aaregletscher wurde dem Rhonegletscher tributär.

Auf den Hügeln und Hochflächen liegt eine mehr oder weniger geschlossene 
Decke von Grundmoräne, deren Mächtigkeit, wie anhand von Bohrungen festge-
stellt werden kann, zwischen wenigen Dezimetern und über 30 m variiert. In den 
zahlreichen Bohrungen, die nach dem Druck von Blatt Lyss abgeteuft wurden, 
zeigte sich immer wieder, dass die Lockergesteinsüberdeckung, namentlich durch 
Moräne, in den Hügelbereichen überraschenderweise relativ mächtig, in den Mul-
den dagegen eher gering ist. Die heutige Geländemorphologie spiegelt somit nicht 
diejenige der Felsoberfläche wieder. 

Fig. 10: Seeland-Schotter (Vorstossschotter) in der Kiesgrube der Vigier Beton Kies Seeland  
Jura AG östlich von Lyss. Bis 40 m mächtige Schotterabfolge mit eingelagerten Sandlagen, über-

lagert von Grundmoräne.
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Die Moräne (Till) besteht v.  a. aus stark siltigem feinsandigem Material mit 
einem wechselnden Anteil an Sand, Kies, Steinen und Blöcken. Der Gehalt an 
gletschererodiertem Molassesand und -mergel ist stellenweise hoch (GASSER & 
NABHOLZ 1969). Grundmoräne konnte durch Bohrungen auch in den glazialen 
Trögen im Liegenden von spät- bis postglazialen Lockergesteinen nachgewiesen 
werden.

Drumlins

Im Gebiet von Blatt Lyss ist die bereits von NUSSBAUM (1922 /1936) und 
GERBER (1927) auf ihren geologischen Karten gargestellte Drumlinlandschaft im 
Gebiet Diemerswil – Bangerten zu erwähnen. 

Moränenwälle

Eher untergeordnet und manchmal auch schlecht verfolgbar tritt letzteiszeit-
liche Moräne in Form von Wällen auf (KELLERHALS & TRÖHLER 1976). Lokale 
Moränenwälle von Rückzugsstadien befinden sich z.  B. südöstlich von Aarberg, 
südlich von Grossaffoltern und auf dem westlichen Teil des Bucheggbergs sowie 
am Frienisberg.

Erratische Blöcke

In der glazial stark geprägten Landschaft sind auch zahlreiche erratische 
 Blöcke (Findlinge) zu finden. Einige dieser Blöcke wurden unter Schutz gestellt 
(vgl. Verzeichnis der geschützten geologischen Objekte des Kantons Bern in 
 AEBERHARD et al. 1987). In Tabelle 1 sind drei durch ihre Grösse, Herkunft oder 
Inschriften besonders erwähnenswerte erratische Blöcke aufgelistet.

Tabelle 1: Bedeutendste erratische Blöcke im Gebiet von Blatt Lyss.

Name Gemeinde Koordinaten Gestein

Gabbroblock Rapperswil 597.326/213.631 Olivingabbro (Allalin)

Schalenstein Grossaffoltern 594.036/212.774 Allalingabbro

Smaragditgabbro Schüpfen 596.540/208.562 Olivingabbro (Allalin)

q4sD  Stauschotter von Diessbach

Noch während der zurückschmelzende Rhonegletscher den Seeland-Trog 
ausfüllte, lagerten in der Senke von Dotzigen – Büetigen – Diessbach randliche 
Schmelzwässer Schotter und Sand ab, die als Stauschotter von Diessbach bzw. 
Diessbach-Stauschotter bezeichnet werden (KELLERHALS & TRÖHLER 1976). Die 
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Ablagerungen sind nicht von Moräne bedeckt; sie liegen rund 10 m über der 
 Alluvialebene der Aare und bilden eine ausgeprägte Terrasse. Der Schotter be-
steht meist aus stark sandigem Kies mit wenig Grobanteil und ist von Lehmhori-
zonten durchzogen. Er wurde in verschiedenen Kiesgruben abgebaut, z.B. in der 
heute stillgelegten Grube westlich von Büetigen (Koord. 592.200/217.000). Charak-
teristisch für den Diessbach-Stauschotter sind vereinzelte Tongerölle, die von 
 KELLERHALS & TRÖHLER (1976) als in gefrorenem Zustand eingeschwemmte auf-
gearbeitete Moräne gedeutet wurden.

qs  Postglazialer Aare-Schotter

Die Aare hat vermutlich erst nach der letzten Eiszeit den Lauf ins Seeland 
verlagert, nachdem sie vor dieser Kaltzeit noch mit Ausnahme von einzelnen 
 Rinnen (z.  B. im Raum Wohlensee, Blatt Bern) von Worblaufen und Ostermundi-
gen gegen das Unteremmental abgeflossen war (NUSSBAUM 1927, GRUNER 1993). 
Zusammen mit der Saane transportierte sie gewaltige Massen von Erosionsschutt 
in das Seengebiet und schüttete von Aarberg aus ein Delta auf. Diese im proxi-
malen Bereich des Deltas aus grobem sandigem Schotter aufgebauten Ablage-
rungen sind im Gebiet Aarberg – Kappelen – Kallnach bis zu 50 m mächtig und bil-
den den Hauptgrundwasserleiter im Seeland. Entsprechend der Deltaform nimmt 
die Mächtigkeit mit zunehmender Distanz von der Mündung ab. Im Nordosten, 
bei Büren a. A., klingen die grobkörnigen Ablagerungen ganz aus (Blatt Büren 
a. A.). Parallel zur Mächtigkeitsabnahme wird der Schotter immer feinkörniger 
und geht in Sand und siltigen Ton mit Feinsandlagen über.

Holozän

Nach dem Rückzug des Rhonegletschers bildeten sich entlang dem Jurasüd-
fuss und im Aaretal lokal grössere Seen (s. o., «Solothurnersee»). Diese wurden 
sukzessive mit Lockergestein aufgefüllt, was in erster Linie durch die Ablagerun-
gen der Aare geschah. In grösserer Entfernung des Aaredeltas handelt es sich 
 dabei, wie in zahlreichen Bohrungen dokumentiert, um feinkörnige Seeablage-
rungen.

qL  Schwemmlehm

Das einzige bedeutende Schwemmlehmvorkommen wurde östlich von Aar-
berg kartiert. Es handelt sich dabei um Überflutungssedimente des Aaredeltas. 
Der Lehm wurde früher zu Ziegeleizwecken abgebaut.
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 Rutschmassen

Die meisten kleineren und grösseren Rutschmassen befinden sich in Gebie-
ten, wo der tertiäre Untergrund aus den mergelreichen Gümmenen-Schichten 
(USM) besteht. Die Terrainbewegungen spielen sich dabei teils in der Lockerge-
steinsdecke, teils aber auch längs Mergelschichten innerhalb des Felsuntergrun-
des ab. Kleinere, häufig nicht kartierbare Rutschungen, die nur eine geringmäch-
tige Deckschicht betreffen, finden sich zudem vielfach an Steilhängen oder in 
Bachgräben.

 Verlehmter Hangschutt, Hangfussschutt

Hangschutt bildet sich mancherorts durch Verwitterung des unterliegenden 
Molassematerials. Am Fuss der durch mergelige Gümmenen-Schichten (USM) 
gebildeten Steilhänge weist dieser Schutt eine lehmige Zusammensetzung auf.

Häufig sind zudem auch Anreicherungen von ausgeschwemmtem Moränen-
material am Fuss von Hängen und in Bachgräben.

 Bachschuttkegel, Schwemmkegel

Mächtige, breitgefächerte Schuttkegel mit Einzugsgebieten in der Molasse 
befinden sich u.  a. im Limpachtal, im Lyssbachtal sowie randlich des Aaretals. Ent-
sprechend dem Untergrundmaterial des Einzugsgebiets sind sie in der Regel fein-
körnig und im distalen Bereich verlehmt.

 Ehemalige Fluss- bzw. Bachläufe

Im Aaretal zwischen Aarberg und dem Nordrand des Kartengebiets wurden 
die Läufe der z.T. stark verästelten Alten Aare eingezeichnet, soweit diese im Feld 
oder aus alten Unterlagen eruierbar waren (s.  a. Karten in KELLERHALS & TRÖH-

LER 1976).

 Verlandungsbildungen

In den deltafernen und randlichen Ablagerungsräumen der Aareschüttung 
wurde der Seeland-Trog mit Fein- bis Mittelsand und Seeton («Lehm») aufge-
füllt, was schliesslich zur Verlandung dieser Gebiete führte.

Nach dem Rückzug des Rhonegletschers bildeten sich sowohl am Jurasüd-
fuss und im Aaretal wie auch in Geländemulden Seen oder kleinere Tümpel, die 
allmählich verlandeten. Auch hier kamen verbreitet feinkörnige Sedimente (Silt, 
Feinsand) sowie Torf und Seekreide zur Ablagerung.

In den ehemaligen Torfmooren wurde früher vielerorts Torf abgebaut; heute 
sind diese Gebiete weitgehend drainiert und werden landwirtschaftlich genutzt 
oder sind überbaut. 
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 Sumpf, Ried

Auf dem Kartenblatt Lyss sind lediglich zwei kleinere Sumpfgebiete rund 
um den Lobsigensee südöstlich von Aarberg und bei Grächwil nordöstlich von 
Meikirch eingetragen. 

a  Junge Alluvionen im Allg.

Die in der Kartenlegende als junge Alluvialböden bezeichneten rezenten 
 Alluvionen bauen u.  a. die Talebene des Aaretals südlich von Aarberg sowie die 
meisten kleineren Talanlagen auf den Molassehügeln auf. Als junge Alluvionen 
ausgeschieden wurden auch grober Schotter und der oft siltige Sand, die entlang 
der Alten Aare zwischen Bargen und dem Nordrand des Gebiets von Blatt Lyss 
abgelagert wurden. Es handelt sich dabei um Überschwemmungssedimente der 
Aare vor der ersten Juragewässerkorrektion (1867 –1891).

 Künstliche Aufschüttungen, aufgefüllte Gruben

Zahlreiche frühere Kies- und Lehmgruben wie auch vereinzelte Steinbrüche 
wurden mit Bauschutt und z.T. auch mit Kehricht und Industrieabfällen aufgefüllt. 
Verschiedene Gruben, die im Zeitraum der Kartierarbeiten noch offen waren 
bzw. in Betrieb standen, wurden in der Zwischenzeit ebenfalls aufgefüllt. Da seit 
Ende der 1970 er Jahre ein Verbot von Kehrichtdeponierung besteht, dürfte es sich 
in diesen Fällen vor allem um Bauschuttdeponien handeln.
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TEKTONIK

Das Gebiet von Blatt Lyss gehört zur schwach verfalteten mittelländischen 
Molasse. Wie die Nebenkarte «Geologisch-tektonische Übersicht 1: 200 000» zeigt, 
sind verschiedene Antiklinalen und Synklinalen vorhanden. Die vorwiegend 
durch Gletschererosion vorgezeichneten bzw. angelegten heutigen Flusstäler hal-
ten sich oft nicht an die durch die Faltung vorgegebenen Mulden. Als Folge einer 
Reliefumkehrung verlaufen die Hügelzonen heute nämlich vorwiegend längs der 
Synklinalachsen in der Molasse (Bucheggberg, Büttenberg, Schaltenrain).

Die nördlichste Molassestruktur ist die Büttenberg-Synklinale. Sie bildet ei-
ne der See-Antiklinale des Faltenjuras vorgelagerte Mulde. Ihre Achse verläuft 
von der Südkante des Büttenbergs im Gebiet von Blatt Büren a.  A.  über Port bis 
zum Bieler See, wo sie als Lattrigen-Synklinale bezeichnet wird (SCHUPPLI 1950, 
SCHÄR 1971). Da die Fallbeträge im Südschenkel dieser Synklinale bedeutend 
 geringer sind als im Nordschenkel, hat sie einen ausgesprochen asymmetrischen 
Querschnitt. 

Südlich der Büttenberg-Lattrigen-Synklinale befindet sich die Gottstatt-Anti-
klinale. Ihre Achse verläuft südlich von Safnern über Orpund bis in die Gegend 
von Brügg, wo sie abtaucht. Im Gebiet des Jäissbergs ist sie nicht mehr erkennbar.

Westlich der Alten Aare bildet die Mörigen-Antiklinale (im Gebiet des Jäiss-
bergs nach BURRI 1951 auch Antiklinale von Jens genannt) eine relativ ausge-
prägte Struktur. Über eine Länge von über 6 km streicht sie von Jens bis an das 
Ufer des Bieler Sees. Der Jäissberg bildet dabei den flachen Nordschenkel dieser 
Struktur (Profil 3, Taf. I).

Östlich der Alten Aare lösen sich die Strukturen in südlicher Richtung re-
gelmässig ab. Als erste tritt auf der Südseite des Aaretals die Dotzigen-Synklinale 
in Erscheinung, welche von Büren a.  A.  in Richtung Südwesten nach Dotzigen 
streicht und dort eine leichte Umbiegung gegen WSW bis Westen macht und da-
bei das Gebiet von Blatt Lyss nicht mehr tangiert.

Direkt südlich anschliessend an die Dotzigen-Synklinale erhebt sich das 
 Gewölbe der Eichi-Biberental-Antiklinale, welche von der Gegend westlich des 
Emmentals (Blatt Solothurn, LEDERMANN 1978) über Biberen und Oberwil bis in 
das Gebiet nördlich von Diessbach am Nordrand des Gebiets von Blatt Lyss zieht. 
Die Strukturen östlich und westlich der Alten Aare lassen sich nicht eindeutig ver-
binden. So besteht offensichtlich keine Fortsetzung der Dotzigen-Synklinale nach 
Westen. Auch die Eichi-Biberental-Antiklinale kann man nur unter Annahme 
 einer grösseren Störung mit der Mörigen-Antiklinale korrelieren. Eine solche 
Querstörung (Blattverschiebung) hat aus diesen Gründen insbesondere SCHUPPLI 
(1950) postuliert. Möglicherweise steht die postulierte Störung auch im Zusam-
menhang mit einer rheintalischen Störungszone (NAGRA 1988).
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Die nächstsüdliche Struktur ist die relativ markante Bucheggberg-Synkli-
nale. Diese im Bereich des Bucheggbergs rund drei Kilometer breite Mulde mit 
 ihrem nur schwach gefalteten Baustil (Profile 1 u. 2, Taf. I) zieht von Brügglen 
(Blatt Solothurn) über Mühledorf nach Schnottwil und bildet hier eine relativ 
markante Hügelzone. Ihr Verlauf gleicht den übrigen, nördlich davon liegenden 
Strukturen. Der relativ hohe Steilabfall (ca. 150 m) im Süden gegen das Limpachtal 
und eine Fossilfundstelle bei Messen, welche RIGASSI (1957) dem frühen Aquita-
nien zuordnete – ca. 600 m unter der Brüttelen-Muschelnagelfluh («unterer Mu-
schelsandstein») liegend – veranlassten D. Rigassi und später auch SCHWAB (1960), 
eine parallel zum Limpachtal verlaufende Störung mit einer Sprunghöhe von min-
destens 300 m anzunehmen (Limpach-Störung). Die Ergebnisse der Tiefbohrung 
Ruppoldsried-1 (SCHLANKE et al. 1978) bestätigen das Vorhandensein einer sol-
chen Störung weitgehend (s.  a. Profil 1, Taf. I). Weiter gegen Westen biegt diese 
Synklinalstruktur relativ markant nach Südwesten um und verläuft ungefähr par-
allel zum Aaretal. Sie ist bis in die Gegend südwestlich von Seedorf verfolgbar 
und wurde dort von SCHUPPLI (1950) als Frienisberg-Synklinale bezeichnet.

Südlich der postulierten Limpachtal-Störung erscheint die Messen-Antikli-
nale (Profile 1 – 3, Taf. I), die vom Emmental über Messen und Rapperswil in die 
Gegend von Schüpfen im Lyssbachtal zieht und dort ausklingt. Sie wurde auf 
 Atlasblatt Burgdorf von GERBER (1950) verwirrlicherweise als Frienisberg-Antikli-
nale bezeichnet (s.  u.).

Im Süden tangieren zwei weitere Strukturen das Gebiet von Blatt Lyss: 
 Einerseits ist dies die Wohlen-Antiklinale (gemäss NUSSBAUM 1925), welche von 
der südöstlichen Kartengebietsecke bei Münchenbuchsee nach Südwesten in 
Richtung Kirchlindach und Wohlen (Blatt Bern) verläuft und von RUTSCH (1933) 
als Frienisberg-Antiklinale bezeichnet wurde. Anderseits besteht in der südwest-
lichen Kartengebietsecke eine schwache, von Aarberg nach SSW in Richtung 
Wileroltigen verlaufende Schichtaufwölbung, die als Niederried-Antiklinale be-
zeichnet wird. 
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ROHSTOFFE

Sandstein

Die Brüttelen-Muschelnagelfluh («unterer Muschelsandstein») wurde in ver-
schiedenen meist kleineren, heute stillgelegten Steinbrüchen abgebaut und als 
Mauersteine oder zur Herstellung von Mühlsteinen verwendet (ANTENEN 2009), 
wobei die Mühlsteine z.T. bis nach Holland geflösst wurden. Die beiden bekann-
testen Steinbrüche im Kartengebiet liegen südlich von Saurenhorn (Koord. 
592.950/208.850; heute wieder aufgefüllt) und bei Schnottwil (Steigrübli, Koord. 
596.315/217.600).

Der Meinisberg-Muschelsandstein («oberer Muschelsandstein») wurde im 
Gebiet von Blatt Lyss nur in kleinen, heute stillgelegten Steinbrüchen auf dem 
westlichen Bucheggberg abgebaut, so beispielsweise in den Steinbrüchen südlich 
von Biezwil (Fig. 4; z.  B. Koord. 598.500/217.850).

Kies

Von den ehemals sehr zahlreichen Kiesgruben im Gebiet von Blatt Lyss sind 
zur Zeit noch drei in Betrieb:
_ KG Bütschwil  Schüpfen Koord. 595.550/207.950  
 «Plateauschotter»
_ KG Riederen Wiggiswil Koord. 601.700/209.200  
 «Plateauschotter»
_ KG Vigier AG  Lyss  Koord. 590.500/215.000  
 Seeland-Schotter

Ton und Lehm

Sowohl anstehender Mergel der Gümmenen-Schichten (USM) als auch 
quartärer Lehm sind zum Abbau für Ziegeleizwecke geeignet. Von den regional 
bedeutenden Gruben mit Abbau von Molassemergel sind heute folgende in 
 Betrieb:
_ Tonabbau Gasser Rapperswil Koord. 597.900/213.100
_ Tonabbau Chrummacher Radelfingen Koord. 587.600/208.400
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Torf

Ein grosses ehemaliges Abbaugebiet von Torf befindet sich in der Ebene 
nordwestlich von Wengi im oberen Limpachtal. Besonders während des Zweiten 
Weltkriegs wurde an zahlreichen weiteren, auf der Karte nicht ausgeschiedenen 
Stellen, vor allem im Lyssbachtal, lokal ebenfalls Torf abgebaut.
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HYDROGEOLOGIE

Grundwasser

Das bedeutende Grundwasservorkommen im Aaretal war Gegenstand von 
eingehenden hydrogeologischen Untersuchungen, die im Auftrag des damaligen 
Wasser- und Energiewirtschaftsamtes des Kantons Bern (WEA) durchgeführt wur-
den (KELLERHALS & TRÖHLER 1976, KELLERHALS & HAEFELI 1989, GEOTECH. 
INST. 2004). 

Das Gebiet mit dem postglazialen Aare-Schotter zwischen dem Aare-Hag-
neck-Kanal und dem Nidau-Büren-Kanal stellt eines der wichtigsten Grundwas-
servorkommen des Kantons Bern dar. Dieser Grundwasserstrom weist ein na- 
türlich gegebenes Grundwasserdargebot bei Niederwasser von über 700 l / s auf, 
welches knapp zur Hälfte genutzt wird. Die gesamte ungenutzte Menge exfiltriert 
direkt oder via Binnenkanal und Alte Aare in den Nidau-Büren-Kanal. Durch Ver-
grösserung der natürlichen Infiltration von Aarewasser aus dem Aare-Hagneck-
Kanal und der Alten Aare wird das Dargebot an qualitativ einwandfreiem Grund-
wasser bedeutend erhöht (KELLERHALS & HAEFELI 1989, BIAGGI et al. 1994, 
 GEOTECH.  INST.  2004). Die bedeutendsten Wasserfassungen sind diejenigen von 
Gimmiz südwestlich von Kappelen (Wasserversorgung Seeland AG; heute ins- 
gesamt fünf Vertikalfilterbrunnen), von Worben (Energie Service Biel AG; zwei 
 Horizontalfilterbrunnen), ein Horizontalfilterbrunnen der Seeländischen Wasser- 
versorgungs-AG sowie zwei Vertikalfilterbrunnen in den Nähe von Bargen (Was-
serverbund Grosses Moos / Wasserversorgung Aarberg) und in der Gemeinde 
Kappelen.

Von untergeordneter Bedeutung ist das Grundwasservorkommen im Diess-
bach-Stauschotter sowie weitere lokale Grundwasservorkommen, die an Rinnen-
schotter (interglaziale Rinnenfüllungen gemäss Legende) gebunden sind. Das 
Limpach- und das Lyssbachtal sowie weitere kleine Mulden sind aufgefüllt mit 
Moränenmaterial und nacheiszeitlichen feinkörnigen Ablagerungen und führen 
kaum oder nur sehr wenig Grundwasser.

Quellen

Molassequellen

Den wichtigsten Quellhorizont im Seeland bildet die Brüttelen-Muschel- 
nagelfluh («unterer Muschelsandstein») an der Basis der OMM. Unzählige Quel-
len am Frienisberg und am Bucheggberg werden aus diesem Horizont gespeist 
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(Fassungen z.T. in Stollen). Da zudem – als Folge der durch Glazialerosion ent-
standenen Reliefumkehr – die heutigen Hügelzonen längs Muldenachsen in der 
Molasse verlaufen, liegen die Quellen an der Grenze USM / OMM relativ hoch 
und somit versorgungstechnisch günstig.

Ein weiterer bedeutender Quellhorizont befindet sich an der Untergrenze 
des knauerigen Molassesandsteins im oberen Teil der USM («Zone der oberen 
Knauermolasse»). Daneben existieren weitere Quellhorizonte auf dünnen Mer-
gellagen innerhalb des glaukonitischen Sandsteins der OMM sowie an der Basis 
von sandigen Horizonten innerhalb der USM.

Lockergesteinsquellen

Zahlreich sind Quellfassungen, die innerhalb von kiesigen Moränenpartien 
oder im Übergangsbereich zwischen Moräne und Fels erbaut wurden (z.T. auch 
Sodbrunnen). Dabei gibt es neben den üblichen Auslaufquellen auch eine grös- 
sere Anzahl von Überlaufquellen, bei welchen sich das Grundwasser in Mulden 
oder Rinnen des Stauers (meistens Molasse) sammelt, bevor es als Quelle austritt. 
Einzelne Quellfassungen sind auch an die «Plateauschotter» und an Rinnenfül-
lungen gebunden. 
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SIEDLUNGSGESCHICHTLICHE ELEMENTE

Die Eintragungen der siedlungsgeschichtlichen Elemente auf Blatt Lyss ba-
sieren auf Angaben des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern. Dabei wur-
den jedoch nur diejenigen Elemente dargestellt, die im Feld zu falschen geolo-
gischen oder geomorphologischen Schlüssen verleiten könnten. Es sind dies ins-
besondere Grab- und Burghügel sowie römische und mittelalterliche Anlagen. 
Weiterführende Hinweise zur Ur- und Frühgeschichte des Gebiets finden sich u.  a. 
in TSCHUMI (1953).

BOHRUNGEN

Im Gebiet von Blatt Lyss wurden, vor allem im Lockergestein der Talebe-
nen, unzählige Bohrungen abgeteuft. Auf der Karte sind diejenigen Sondierun-
gen eingetragen, die für die stratigraphische Gliederung und die Lockergesteins-
mächtigkeit (bzw. Lage der Felsoberfläche) wichtige Angaben liefern. Seit der 
Feldaufnahm der Karte zwischen 1971 und 1976 wurde eine weitere grosse Zahl 
von Sondierbohrungen für Bauvorhaben, Grundwasserprospektionen und Erd-
wärmenutzung ausgeführt. Im Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern 
(AWA) sind heute alle neueren Bohrungen archiviert und einsehbar.

Eine grössere Anzahl von tiefen Spülbohrungen, die im Rahmen von seismi-
schen Untersuchungen durch das Berner Erdölkonsortium (vertreten durch die 
Elf Aquitaine Suisse) im Jahre 1978 auf dem Gebiet der beiden Blätter Lyss und 
Büren a.  A. abgeteuft wurden, lieferten ebenfalls wichtige Informationen.

 Eine im Auftrag des Konsortiums Untertagespeicher im Jahre 1977 nordöst-
lich von Ruppoldsried (Koord. 599.450/215.600) abgeteufte Tiefbohrung erreichte 
eine Endtiefe von 985,6 m. Sie durchquerte die USM und reichte bis in die UMM 
(Rupélien; vgl. SCHLANKE et al. 1978 u. Profil 1, Taf. I).
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