
Geologische Beobachtungen im helvetischen 
und lepontinischen Gebiet. 

Yon W. Paulcke (Karlsruhe, z. Z. im Felde). 

Gelegentlich der Exkursion der geologischen Vereinigung Sommer 

1912 durch Graubiinden und die Tauern, sowie auf der Pfingst exkursion, 

die ich in diesem Jahre 1914 mit Studierenden der Techn. Hochschule 

Karlsruhe in die Schweiz unternahm, fand ich flir einige schon friiher 

geauBerte Ansichten Bestatigung, bzw. kam ich zu Schliissen, die ich 

den augenblicklichen Yerhaltnissen entsprechend nur kurz skizzieren 

kann: 

I. 
Die Biindner Niesendecke. 

In meinem besonderen alpinen Arbeitsgebiet, dem Antirhatikon, 

welches auch im Gegensatz zu dem von mir als >>Unterengadiner 

Bolomiten<< bezeichneten Gebiet als >>Unterengadiner Schiefer- 

gebirge<< bezeichnet werden kann, konnte ich als Deckenelemente zu 

unterst die Schieferdecke Steinmanns (= basale Biindnerschiefer), 

dariiber die Blindnerdecke (Paulcke), dariiber die Klippendecke? 

(Granit, metamorphes Tithon, bzw. Couches-rouges), darauf die Brec- 

ciendecke, dann die rhatische und scklieBlick die ostalpine Becke 

unterscheiden. 

Als besonders wichtiges neues Deckenelement hob ich die Biindner - 

decke hervor, welche ich in Beziehung zur Niesendecke Schakdts 

setzte. Bas Wichtigste, bis dahin Ubersehene war die Erkenntnis, daB 

in der Biindner-Niesendecke eine durchgehende Becke, ein weit 

von West nach Ost reichendes, sehr typisches Facieselement fest- 

gestellt wurde, so daB die Niesenzone nicht mehr, wie dies vor meiner 

Feststellung geschah, als eine Lokalerscheinung der Prealpes zu gelten 
hatte. 

Ich setzte die, besonders durch typische polygene Kozbreccie ge- 

kennzeichnete Blindnerdecke des Antirhatikon gleich der zwischen 

den basalen Biindnerschiefern und der Klippendecke gelegenen, bisher 

von der Basis nicht abgetrennten Flyschregion des Pratigau und der 

Niesenregion der Prealpes. 

Einen Grund, meine Blindnerdecke (oder wenn man lieber will die 

Biindner-Niesendecke, wie man dies Element zur Kennzeichnung 

ihrer weitgreifenden Ausdehnung nennen konnte), mit andern Namen 

wie Niesenhabkerndecke (Beck) oder Pratigaudecke (Zyndel) neu zu 

belegen, sehe ich nicht ein; solche Wiedertauferei verschleiert die erste 
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Feststellung dieses Elements als dnrcligeliende Decke1), 

bringt nur Verwirrung durck Haufung nener Namen und niitzt zu nicbts. 

Ich. konnte feststellen, daB eine durch Orbitoiden fiihrende, polygene, 

sebr bezeichnende Flysckbreccie gekennzeichnete Decke jedenfalls in 

den sebr weit voneinander gelegenen Gebieten, Antirbatikon und 

Pratigau einerseits und Prealpes andrerseits, jeweils in der gleicben 

tektoniscben Lage vorbanden ist, und bebauptete die Zusammengeborig- 

keit der betreffenden Flyscbmassen dieser Gebiete als ein durcbgebendes 

Deckenelement. Diese Forderung entbielt das von mir mebrfacb ge- 

auBerte Postulat, daB die Biindner-Mesendecke aucb in Zwiscbenregionen 

vorbanden sein miisse, und legte mir die Pflicbt auf, in der belvetiscben 

Region liber dem Helveticum und unter der Kbppendecke meine Biind- 

nerdecke festzustellen, bzw. die Feststellung von andrer Seite macben 

zu lassen, was ja inzwiscben aucb mebrfacb gescbab. 

Ein besonders wicbtiges Gebiet zur Losung dieser Frage ist die 

etwa in der Mitte zwiscben Graubunden und der Niesenzone gelegene 

Flyscbregion der Scbwyzeralpen. Icb besucbte daber auf der dies- 

jabrigen Pfingstexkursion die Mytbengegend und verfolgte besonders 

die Flyscbaufscblusse an der Basis dieser exotiscben Uberscbiebungs- 

reste. Da groBe Tobel des Uetenbacbes, der vom Haggenegg (nord- 

westlicb der Mytben und von Scbwyz) berabflieBt, bietet leider nur 

wenig Aufscblusse in dem anstebenden Flyscb; icb entdeckte jedoch 

im Bacbbett eine Anzabl von Blocken aus typiscber >>Rozbreccie«, 

die meines Wissens dem helvetiscben Flyscb durcbaus fremd ist. Die 

Stiicke, welcbe in dem geol. Institut der Tecbn. Hocbscbule Karlsruhe 

liegen, sind weder von der typiscben Rozbreccie des Antirbatikon oder 

des Pratigau, noch von der facieli-identen Niesenflyscbbreccie zu unter- 

scbeiden; icb glaube daber zu dem Scblusse berecbtigt zu sein, daB der 

Flyscb unter den Mytben nicht, wie bisher angenommen wurde, 

rein belvetiscber Flyscb, sondern eine Vermiscbung von 

belvetiscbem und exotiscbem Flyscb (Bundner-Niesenflyscb) 

ist, und daB mein Fund das geforderte Mittelglied der Bundner-Niesen- 

decke zwiscben Prealpes und Graubunden in der belvetiscben Region 

der Scbwyzeralpen darstellt. 

Zu erwabnen ist, daB die Auf scblusse im Flyscb siidlicb des Haggen¬ 

egg unter dem Kleinen Mytben, Rozbreccie nicbt zeigten, und daB belve- 

tiscbe Nummuliten-Grunsande ziemlicb weit unter die Mytben binauf- 

reicben. Damit ist jedocb nicbt erwiesen, daB exotiscber Flyscb dort 

feblt, da, wie aucb meine tektoniscben Yersucbe (Versucb D Tafel 19 

in: >>Das Experiment in der Geologie <<) ergeben, die Flyscbfacies Iiberaus 

starken Yermiscbungen und Yerknetungen bei tektoniscben Yor- 

x) Paulcke, Tertiar im Antirbatikon und die Beziebungen der Biindner- 
decke zur Niesenflyschdecke und der kelvetisclien Region. Zentralblatt f. Mn. usw. 
Stuttgart 1910, S. 540 ff., ferner: Verh.an.dl. der Schweiz, naturf. Geselisch. 93. 
Jahresversammlung Basel 1910. Bel. 1. 
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gangen ausgesetzt ist, so daB der exotische Flysch an der Mythenbasis, 

wie dies auch anderweitig der Fall ist, in anderem, helvetischem Flysch 

eingewickelt, mit ihm verknetet erscheinen kann. 

Die polygene Koz-Niesenbreccie ist vorziiglich gekennzeichnet 

durch reichlichen Gehalt an gelbverwitternden Dolomitkomponenten 

und Beimengung von griinem, glimmerigem (wohl kristallinen) Schiefer- 

komponenten; auBerdem ist der Quarzgehalt ein reicher, z. T. geht 

die Breccie einerseits in quarzitische Sandsteine, und andererseits in 

grobere Breccie iiber. Bundling der Komponenten ist bisweilen vor- 

handen, tritt aber meist zuriick, und ich sehe keinen Grund, warum 

solche vorwiegend mit eckigen Komponenten versehenen Flysch- 

breccien durchaus als Konglomerate bezeichnet werden sollen, wie ich 

das kiirzlich beziiglich des Flyschs am Nordrand der Ostalpen irgend- 

wo las. 

Es ist auch leicht verstandlich, daB eine solche Flyschbildung je 

nach dem Ort ihrer Entstehung bald mehr breccios, bald mehr konglo- 

meratisch ausgebildet sein kann, und der Starkegrad der Abrundung 

der Komponenten berechtigt nicht bei Gleichartigkeit der Mischung 

der Teilchen solche Flysche als nicht zusammengehorig zu erklaren. 

M. E. setzt diese Flyschfacies und dieses tektonische Element der 

Biindner-Niesendecke, wie ich schon friiher mehrfach geauBert habe, 

nach Westen in die Zone der Aiguilles d’Arve fort, aus der ich (von 

der Aiguille meridionale d'Arve) ein grob konglomeratisches Handstiick 

besitze, welches die gleichen Komponenten wie der Biindner-Niesen- 

flysch aufweist. 

Es existiert also eine durchgehende Decke, Biindner-Niesendecke, 

mindestens vom Dauphine durch die Prealpes, durch die helve - 

tischen Ivlippengebiete und das Pratigau, unter der Silvretta 

hindurch, bis in das Unterengadiner Fenster. 

Die Frage nach der Fortsetzung dieser Zone nach Osten nahm mein 

besonderes Interesse auf der Exkursion der Geologischen Vereinigung 

1912 in Anspruch. Ich kam bei diesem Besuch der Tauern zu der Uber- 

zeugung — und zwar besonders gelegentlich der von Br. Sander ge- 

fiihrten Exkursion bei Mayrhofen und am Thor-Joch, daB die iiber 

dem dortigen sogenannten >>Hochstegenkalk<< liegenden quarzitischen 

Schiefer den basalen Biindnerschiefern (Schieferdecke) entsprechen, 

wahrend in dem dariiberliegendeji Schieferkomplex mit Breccien und 

Konglomeraten von der Zusammensetzung des Biindner-Niesenflyschs 

die Biindner-Niesendecke und eventuell auch noch Teile der Breccien- 

decke stecken. Der Ansicht einer Anzahl osterreichischer Geologen, 

daB es sich am Thor-Joch, Thorspitz uswT. um eine >>tektonische« 

Breccie handeln konnte, kann ich durchaus nicht beipflichten. Solche 

vorziiglich gemischte, mit Kalk-, Quarz-, Dolomit- und kristallinen 

Komponenten, die noch dazu z. T. gerundet sind, versehene Bildungen 

konnen meiner Ansicht nach unmoglich auf tektonischem Wege derart 

Geologische Rundschau. VI. 14 
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polygen gemischt worden sein, sondern miissen durch sedimentare 

Vorgange ihre mannigfaltige Znsammensetzung erhalten haben. 

Uberdies ist die Machtigkeit dieser polygenen Ablagerung z. T. 

eine so enorme, dab die tektoniscbe Entstebung auch ans diesem Grnnde 

ansgeschlossen erscheint. Als machtige ecbte tektoniscbe Breccien- 

bildungen ken men wir nnr in sicb zerrtittete und wieder verkittete 

monogene Breccien, die sich reicblicb in barten/Kalk- und Dolomit- 

komplexen bei starker tektonischer Beanspruchung einstellen; der Grund 

hierfiir liegt in der Natur dieser Facies barter sproder Bildungen. Zwei - 

komponentige Breccien finden sich aucb ofter als typiscbe tekto¬ 

niscbe Erscbeinungen in Uberschiebungsgebieten am anormalen Kon- 

takt. Starke Streckung usw., >>My lonitisierung « ist ihr Hauptcharak- 

teristikum, ibre Machtigkeit pflegt stets gering zu sein, lokal konnen 

in selteneren Fallen weitere Komponenten vorkommen. Bei diesen 

sicker tektonischen Breccien (im Antirhatikon z. B. am Cliinas) sind 

die Materialien des Hangenden mit denen des Liegenden gemischt. 

Anders liegt die Sache natiirlich, wenn eine sedimentare, polygene 

Breccie, bzw. ein polygenes Konglomerat, zufallig sekundar tekto- 

nisch zerquetscht, >> mylonitisiert << worden sind. In solchen Fallen 

kann die Aufeinanderfolge zweier Mischungsvorgange, eines sedimen- 

taren und eines tektonischen, die Entzifferung der Genese eines solchen 

Gesteines sehr erschweren. 

Nach diesem Exkurs liber die Frage nach der Berechtigung, machtige 

Breccien ftlr tektoniscb zu erklaren, konnne ich zu dem ScbluB, dab 

die Thor j ochbreccie secli mental* ist, dab in ikrem Komplex und 

in dem der Kalkphyllite Aquivalente der Biindner-Niesendecke, wahr- 

scheinlich auch der Brecciendecke stecken, so dab diese Teile der lepon- 

tinischen Serie bis in das Tauernfenster reichen, wahrend eine 

Yertretung der Klippendecke daselbst nicht vorhanden zu 

sein scheint, wogegen mir Sander und Kober auf meine Fragen 

miindlich bestatigten, dab sich basische Eruptiva (Serpentine) tek- 

tonisch liber der Thor j ochserie vorfinden; diese sind somit als- 

Glieder der rhatischen Decke zu deuten, liber der dann die ostalpine 

Serie folgt. Wenn diese Auffassung richtig ist, ergibt sich die Not- 

wendigkeit, die tieferen Glieder der Tauernserie anders zu deuten, wie 

dies Steinmann tut. — Die Quarzphydite waren dann als Aquivalent 

der Schieferdecke (hochmetamorphe Biindnerschiefer) aufzufassen, und 

den Hochstegenkalk bzw. Marmor halte ich fiir einen Vertreter 

der helvetischen Serie, d.h. fiir einen stark metamorphosierten 

Hochgebirgskalk. Ich auberte diese Ansicht bereits wahrend der 

Exkursion 1912, wo mir auch die petrographische Ahnlichkeit des 

grauen, z. T. rosagefarbten, mit Kalkspatadern durchsetzten >>Hoch- 

stegenkalkes<< bei Mayrhofen, auf den ich mich allein be- 

ziehe, mit dem Hochgebirgskalk am Flascherberg besonders auffiel, 

und wo ich auch auf die tektonische Gbereinstimmung meiner Auf- 
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fassung mit den auffallenden stratigraphischen Eigentihnlichkeiten und 

der tektonischen Aufeinanderfolge innerhalb der Deckenkomplexe 

bereits damals hinwies. 

Zu postulieren ist ferner, daB die Biindner-Niesendecke 

wie unter den Prealpes, Mythen, in Graubiinden und den Tanern usw., 

auch am Nor dr and der Ostalpen, nnter den ostalpinen Decken 

in den daselbst vorgeschiirften lepontinischen Deckenresten stecken, 

d. h. daB der Flysch des Alpennordrandes anch dort nicht ein- 

heitlich helvetisch, sondern teils helvetisch,, teils lepontinisch, 

bzw. durch Yerknetungsvorgange ans beiden gemischt ist. Die 

Biindner-Niesendecke (Bozbreccien bzw. Konglomerate) 

miissen dort in der sogenannten inneren Flyschzone gesucht nnd 

gefunden werden! Reste der rhatischen, Breccien- und Klippendecke 

sind ja reicklich am Nordrande der Alpen als vorgeschtirfte Schollen, 

Brocken usw. vorhanden, so daB es nur eine logische Forderung ist, 

daB auch Reste der Biindner-Niesendecke dort zu finden sein miissen. 

Die Grestener-Schichten, die sich in Fetzen am Nordrand der 

Ostalpen befinden, gehoren meiner Ansicht nach wahrscheinlich zur 

Brecciendecke; sie sind lepontinisch und zeigen groBe Yerwandt- 

schaft zu dem von mir in Bearbeitung befindlichen Lias des Fimbertals 

und Samnauns im Unterengadiner Fenster, und beide Liasbildungen 

weisen analoge Beziehungen zu verwandten Faunen auf. 

II. 

Die helvetische Trias. 

Im Jahre 1910 war es mir durch systematisches Suchen gelungen, 

gelegentlich einer Exkursion mit meinen Studenten zum ersten Male 

Fossilien, und zwar bestimmbare, im Rotidolomit zu finden1). 

Uber den Fund berichtete ich im Centralbl. f. Min. 1910. — Ich stellte 

damals in einer Bank des bekannten Profils von Hof im Grund bei 

Innertkirchen eine Myophoria cfr. vulgaris, eine Gervillia und eine An- 

zahl kleiner Nuculaformen fest. — Bamit war das Alter dieser Schichten, 

der bekannten >>Zwischenbildungen<< erstmals einwandfrei nachge- 

wiesen, man durfte seither fraglos von >>hel vetischer Trias<< sprechen. 

Die fossilfiihrende Schicht im besonderen war mit groBer Wahr- 

scheinlichkeit als Muschelkalk anzusprechen. 

Meine Absicht, die damaligen Funde zu erganzen, konnte ich erst 

in diesem Fruhjahr verwirklichen, als ich abermals mit einer Exkursion 

die Fundstelle bei Innertkirchen aufsuchte. Das Ergebnis eifrigen 

G Der mehrfach in der schweizerischen Literatur zitierte Fund von Gerber 
(die Publikation war mir leider nicht zur Hand) stellt meines Wissens nur einen 
unbesti mmbaren Rest eines Zweischalers dar, und kommt fur eine Alters- 
bestimmung des in Rede stehenden Komplexes nicht in Frage; iiberdies 
stammt er, wenn mich meine Erinnerung nicht sehr tauscht, auch nicht aus an- 
stehendem Gestein. 

14* 
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Suchens war iiberrascliend gut. AuBer einer Anzahl indifferenter kleiner 

Zweischaler karneii etwa 25 teils als ganze Klappen, teils in Bruch- 

stixcken mehr oder wenigergut erhaltene Stiicke einer Myophoria zutage. 

Folgende Fossilien konnte ich im Innertkircher Rotidolomit feststellen: 

Gervillia. 
Gervillia sp. 
Bei Innertkirchen fanden sich zwei Exemplare einer ziemlich gut 

erkaltenen glatten Gervillia (linke Klappen), welche der Gervillia Gold- 

fussi v. Stromb. nahesteht. Sie unterscheidet sich von ihr diirck ge- 

ringere Aufblahung und groBere Schmalheit, konnte also vielleicbt eine 

schmachtigere Varietat der G. Goldfussi sein. Ex. 1. Lange 19 mm, 

Hohe 9 mm. 
Modiola. 

Modiola pygmaea Munster. 

Diese Form liegt in einem Exemplar vor. 

Nucula. 

Die haufigsten Fossilien im Rotidolomit sind kleine ATioda-Formen, 

von denen iiber dreiBig Stuck mebr oder weniger gut erbaltener Exem¬ 

plare vorliegen. 

Nucula (Palaeoneilo) elliptica Goldf. sp. Goldfuss, Petrefacta 

Germaniae, S. 153, Taf. 124, Fig. 16. Bittner, Lamellibr. d. alpinen 

Trias. Abb. d. k. k. Reichsanst. 1895. S. 142, Taf. XVI, Fig. 29. 

Von dieser im germanischen Muschelkalk (wie in den Cassianer Scb.) 

vorkommenden Art liegen drei verschieden groBe Exemplare vor. 

Nucula oviformis Eck. H. Eck, Riidersdorf und Lungegend. 

Abh. z. Spezialkarte von PreuBen. Bd. I, 1872, S. 89, Taf., Fig. 9. 

Mit dieser kleinen, hinten abgerundeten Nucula axis dem unteren 

Muschelkalk von Riidersdorf lassen sich eine Anzahl kleiner Nuculen 

von Innertkirchen am ehesten vergleichen; vielleicht handelt es sich 

auch bei diesen gerundeten Formen der EcKseken oviformis um Jugend- 

exemplare der N. strigilata Goldfuss. 

Nucula strigilata Goldfuss. Goldfuss, Petref. Germ. S. 153, 

Taf. 124, Fig. 18. Bittner, 1. c. S. 142/43, Taf. XVII, Fig. 1—17, cfr. 
daselbst Literatur. 

Eines der besterhaltenen Exemplare der vorhandenen Nuculen 

stimmt sehr gut mit dieser Art uberein und stekt dem auf Taf. XVII, 

Fig. 4 von Bittner abgebildeten Exemplar am nacksten. 

Es ist wahrscheinlich, daB die vielen kleinen Nuculaformen, die das 

verbreitetste Fossil im Rotidolomit von Innertkirchen darstellen, junge 

Exemplare dieser Art sind. — Vielleicht gehoren auch die als oviformis 

Eck gedeuteten Formen kierher. 

Nucula strigilata-acutula Bittner. Bittner, 1. c., S. 141, Taf. XVII, 
Fig. 23. 
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Die Ausbeute aus dem Rotidolomit hat ein Exemplar einer Nucula 

zutage gefordert, welches durcheine dreiseitig beilformige, ziemlich 

scharf zugespitzte Gestalt ausgezeichnet ist. Das Stuck ist gut erhalten 

und entspricht der von Bittner abgebildeten und als acutula beschrie- 

benen Form. 

Bittner selbst neigt dazu, diese Nucula als eine Yarietat der N. 

strigilata aufzufassen. — Ich bin durchaus dieser Ansicht und schreibe 

daher N. strigilata-acutula, vgl. die Bemerkungen bei Myophoria. 

Cucullaea. 

Cucullaea (IMacrodon) jormosissima d'Orb. Area formosissima 

d’Orb, vgl. Alberti, Ubersicht iiber die Trias, 1864, S. 99. Bittner, 

1. c., S. 119, Taf. XV, Fig. 4. 

Zwei Bruchstucke eines konzentrisch gestreiften, mit seichter, radial 

verlaufender Depression unter dem Wirbel versehenen Zweischalers 

lassen sich am besten mit dem von Bittner 1. c. abgebildeten Exemplar 

in Vergleich setzen. Alberti fiihrt die Form aus der germanischen 

Trias von Cannstatt an. 

Gruppe der Myoplioria vulgaris von Schloth. sp. 

Die Zugehorigkeit aller bei Innertkirchen bis jetzt von mir gefundenen 

Myophorien zur Gruppe der M. vulgaris v. Schloth. steht auBer 

Zweifel. Innerhalb der Gruppe dieser einrippigen Myophorien sind von 

einer Anzahl Autoren verschiedene >>Arten<< abgetrennt worclen, deren 

Selbstandigkeit nicht anerkannt werden kann, da Ubergangsformen 

mit all den Merkmalen, die zur spezifischen Abtrennung verwendet 

wurden, reichlich vorkommen. 

Uberdies sind diese Unterschiede recht geringfiigiger Art 

und beschranken sich bei den drei besonders in Frage kommenden 

Formen: Myophoria vulgaris v. Schloth. sp., M. transversa Bornemann, 

M. intermedia v. Schauroth sp., auf die mehr oder weniger groBe Ent- 

fe rnung der radialen Flankenrippe von der Arealkante (bei 

M. transversa groBer), bzw. auf den mehr oder weniger groBen Winkel, 

den die radiale Flankenrippe mit der Arealkante bildet. 

Nach den verschiedenen Autoren finden sich die M. transversa- und 

die M. intermedia-Formen, wie die typische vulgaris im ganzen Muschel- 

kalk und gehen bis in den Keuper, M. intermedia kommt noch im mitt- 

leren (bunten) Keuper vor; sie wird von v. Linstow1) als typische 

Kohlenkeuperform bezeichnet, wobei er den Trigonodusdolomit 

allerdings mit zu dieser Formation rechnet. 

Meines Erachtens handelt es sich bei Myophoria transversa und inter¬ 

media nur um Angehorige des Variationskreises der M. vulgans, 

und zwar'ist die Yariationsstarke noch nicht einmal besonders groB. 

x) Jahrb. d. Kgl. PreuB. Landesanstalt 1903, S. 143. 
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Wir diirfen demnach m. E. nur unterscheiden: M. vulgaris v. Schloth. 

sp. typus, M. vulgaris-transversa Bornemann, M. vulgar is-intermedia 
V. SCHAUROTH. 

Die Variationen in der Richtung der beiden letztgenannten sebeinen 

besonders im oberen Muschelkalk und im Keuper an Haufigkeit des 

Yorkommens die Stammform M. vulgaris zu uberwiegen. 

Scbon E. Philippi1) hat die M. intermedia v. Schauroth sp. zur 

vulgaris v. Schloth. sp. gerechnet und bildet 1. c. eine Form ab, die 

ich als M. vulgaris - intermedia bezeichne. v. Linstow (1. c. S. 142) 

trennt sie wieder. Dasselbe tut E. Rubenstrunk2), jedoch lediglich 

aus stratigraphischen Riicksichten und nicht >>aus Erwagungen 

iiber den Art we rt heraus«, weil es auch seiner Ansicht nach >>sehr 

fraglich ist^ ob die M. vulgaris, transversa und intermedia weiter- 

hin als selbstandige Arten angesehen werden diirfen<<. Da 

die sog. unterscheidenden Merkmale sehr geringfugiger Natur sind, und 

tiberdies alle moglichen Ubergange aufweisen, kann eine Trennung 

dieser For men in drei Arten keinesfalls stattfinden! 

AuBerdem miissen wir uns doch endlich von der nur Verwirrung 

stiftenden Methode freimachen, trotz enger Zusammengehorigkeit 

einerseits Formen als verschiedene Arten zu benamsen, weil sie in ver- 

schiedenen Horizonten vorkommen, und andererseits dann diese Formen 

zur Horizontierung zu verwenden! 

Wir kommen auch nicht urn die Verwendung einer trinomen usw. 

Nomenklatur bei Gattungen und Arten herum, fur die ich von jeher3) 

nachdrlicklichst eingetreten bin, und ich wende auch im vorliegenden 

Fall meine 1. c. vorgeschlagene Bezeichnungsweise an und schreibe z. B.: 

Myoplioria vulgaris-intermedia, wenn sich die bezeichnenden Merk¬ 

male beider etwa das Gleichgewicht halten, dagegen: 

Myophoria vulgaris-intermedia, wenn die typischen intermedia- 

Merkmale scharf hervortreten. 

Auf diese Weise sind Zusammengehorigkeit, wie abweichendes Yer- 

halten sofort durch die Namengebung gekennzeichnet. 

Yon den aus dem Rotidolomit vorliegenden Exemplaren sind die 
meisten als Myoplioria vulgaris-intermedia anzusprechen, und zwar 
in Hinblick auf die nahe Stellung der extra-arealen Flankenrippe zur 
Arealkante, und mit Riicksicht auf den >>Kantenwinkel <<, der durch den 
SEEBACHschen Quotienten ausgedriickt wird. Dieser Quotient ent- 
spricht allerdings nur angenahert dem der typischen ill. intermedia 

v. Schl.; er betragt bei der einen gut erhaltenen linken Ivlappe 1 : 3, 

Q E. Philippi, die Fauna des Trigonodus-Dolomits usw. Wurttemb. naturw. 
Jahreshefte Stuttgart 1898, S. 167, Taf. VI, Fig. 8. 

2) E. Rubenstruxk, Beitrag z. Kenntnis der deutscken Myophorien. Mitt, 
d. Bad. geol. Landesanst., Bd. VI, Taf. VII, Fig. 16—18. 

3) Paulcke, W., Die Ceplialopoden der oberen Kreide Siidpatagoniens. Be- 
richte der Naturf. Gesellsch. Freiburg i. B. Bd. XV, S. 182, 186. 
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wahrend er bei der typischen intermedia meist 1 : 4 betragen soli. Aber 

auch das ist ein iiberaus variables Merkmal, und auf dieses wurde in 

■erster Linie die Abtrennung der intermedia von der vulgaris begriindet. 

Als weiteres unterscheidendes Merkmal fur M. intermedia v. Schau- 

roth sp. wird nock die >> furchenartige << Konkavitat des Raumes zwischen 

Arealkante und extraarealer = Flankenrippe angefiihrt, wahrend dieser 

Zwischenraum bei der typ. vulgaris >>fast vollig eben mit schwachem An- 

steigen nach den beidenRippen<< (Flankenrippe und Arealkante) sein soil. 

Auch das ist ein Merkmal, welches bei Yergleich vieler Exemplare 

versagt, da sich alle moglichen Ubergange finden. 

Eine weitere gut erhaltene, rechte, Klappe (das 1910 ge- 

fundene Exemplar) aus deni Rotidolomit steht hinsichtlich des letzt- 

genannten Merkmals, wie mit Bezug auf den SEEBACHschen Quotienten 

der typ. M. vulgaris naher, ware also als eine M. vulgaris-intermedia, 

bzw. fast mehr noch als vul g ar is-intermedia anzusprechen. 

Unicardium Schmidti, Geinitz sp. 
Das unvollstandig erhaltene Wirbelstiick eines konzentrisch ge- 

streiften Zweischalers, der einen ziemlich stark vorspringenden stumpfen 

Wirbel zeigt, mochte ich dieser Gattung und Art zuschreiben. 

Diese Muschelkalkform ist unter den verschiedensten Namen be- 

schrieben und abgebildet worden. Vgl. Philippi, 1. c., S. 175, Taf. V, 

Fig. 9; ferner Alberti, Uberblick fiber die Trias 1864, S. 145, Taf. V, 

Fig. 1. 
Pleuromya ventricosa v. Schloth. 

Panopaea ventricosa v. Schloth. sp. Alberti, 1. c., Taf. Ill, Fig. 7, 

S. 148. 
Yon dieser Form liegt ein unvollstandig erhaltenes Stuck vor. Alberti 

zitiert diese Form nur aus seiner Abt. e. des Muschelkalks, d. h. aus dem 

Haup tmuschelkalk. 

Ein Uberblick liber die aus dem Rotidolomit von Innertkirchen 

stammenden Fossilien ergibt jedenfalls die Bestatigung des triassi- 

schen Alters der Ablagerung. Es handelt sich nur darum, ob man 

die fossilfiihrende Schicht dem oberen Muschelkalk oder dem unteren 

Keuper zurechnen will. 

Jedenfalls sind alle Formen aus der germanischen Trias wohl 

bekannt; einige Arten kommen auch in Cassianer Faunen vor, wie das 

auch mehrfach fiir die germanische Trias nachgewiesen ist; die fiir die 

vorliegende Ablagerung bezeichnendste und wichtigste Form, die Myo- 

yhoria vulgaris-intermedia macht es wahrscheinlich, daB wir es in dem 

Fossilhorizont mit einem Aquivalent des Trigonodus-Dolomits, 
also mit oberem Muschelkalk germanischer Ausbildung zu tun haben. 

Demnach reprasentiert wahrscheinlich der unter dem Fossilhorizont 

liegende, bei Innertkirchen relativ machtige Teil des Rotidolomits die 
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iibrigen tieferen Abteilungen des Germanischen Muschel- 

kalks, wahrend die dariiber liegenden Dolomite, Sandsteine und rostig 

verwitternden zalien Dolomite fraglos dem Keuper zugehoren, zu dem 

auch die Sandsteine von: >>Im Tscbingel<< zwischen Attinghausen und 

Erstfeld im ReuBtal zu rechnen sind, da sie nach van dee Ploegh 

(Eclogae helv. 1912) liber dem Rotidolomit normal liegen. — Bei 

meinem Besuch dieser Lokalitat kam ich nieht an diesen Normal- 

kontakt. — Sie gleichen jedoeh gewissen Sandsteinen des germanisehen 

Keupers, so daB neben ihrer Lagerung auch der petrographische Habitus 

fiir ihre Deutung als Keuperbildungen spricht. — Da nun die kellen mer- 

gelig-dolomitischen Ablagerungen (Kaistenkalk von Innertkirchen) nur 

sehr sparlich vertreten sind, ist der SchluB berechtigt, daB der Haupt- 

sache nach die Zwischenbildungsschichten den helvetisehen Keu¬ 

per reprasentieren und der Muschelkalk (i. bes. oberer) nur in geringem 

MaBe zur Ablagerung gelangte. 

Alles in allem sehen wir, daB die Muschelkalk-Keuper-Transgression 

bis in das alpine Gebiet vorgedrungen ist und sehr charakteristische, 

wenn auch stark reduzierte Ablagerungen in der helvetisch-autochthonen 

Region hinterlassen hat, i. bes. des Keupers. 

Nach Siiden zu erfolgt ein allmahliches Auskeilen, und die Gegenden 

des ostalpinen Triasmeeres waren in den in Rede stehenden Gebieten 

offenbar durch eine Landbarre vom germanischen Ablagerungsgebiet o o c o 

getrennt. 

Auf die Bedeutung des Nachweises des fossilfiihrenden Rotidolomits 

als germanischer Muschelkalk habe ich schon 1910 (Yerh. d. Schweiz. 

Naturf. Ges. Basel 1910, Bd. I) hingewiesen. 

Erstens wurde natiirlich die mehrfach vertretene Ansicht, daB es 

sich in den Zwischenbildungen um Perm handeln konne, einwandfrei 

widerlegt, und zweitens erhalt durch die Feststellung, daB das ger- 

m anise he Trias me er bis in das helve tisch autochthone 

Gebiet reicht, die Deckenhypothese eine neue Stlitze. Gberall am 

Nordrand der Schweizer Alpen liegt Trias von ostalpinem Habitus 

nordlich von den Rotidolomitgebieten und tektonisch hoch liber den- 

selben. — Keine Exkursion veranschaulicht dieses verschiedene Yer- 

halten der beiden einander so unahnlichen Triasablagerungen so iiber- 

zeugend, wie ein Marsch von Innertkirchen iiber den Brlinig zu den 

Triasbergen der Giswyler Stocke. 

Die Rotidolomit-Fossilien liegen im Geologisch-mineralogischen In- 

stitut der Technischen Hochschule Karlsruhe und sollen baldmoglichst, 

mit genauer Beschreibung versehen, abgebildet werden, was mir in den 

gegenwartigen Zeiten nieht moglich war, da ich im Felde stehe und die 

Zeit kurzer Erholung nach Yerwundung benutze, meine Beobachtungen 

niederzuschreiben. ■— Aus diesem Grunde war es mir auch nieht mog¬ 

lich, alle in Betracht kommenden anderen Arbeiten ordnungsgemaB 

anzuftihren. 
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