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13. Zur Keniitnis der Molasse imd

der Tektoivik am iioidwestliclien Bodensee.

Von Herrn W. Schmidle in Konstanz.

(Mit 3 Textfiguren.)

I. Das normale Molasseprofil.

Die Molasse zerfiillt in drei leicht unterscheidbare Ab-

teiiungen: TJntere SuBwassermolasse (mu), Marine Molasse (mm)
und Obere Siifiwassermolasse (mo), mu und mo werden ge-

wohnlich als SiiUwasserbildimgen angesehen, Rollier (Nr. 19)

sieht mu als marine Ablagerung an (vergl. Seite 533).

1. Die untere SuDwassermolasse, mu.

Sie besteht aus Sandsteinen, Sanden und Mergelbildungen.

Die Letztoren lierrschen vor und sind vielfach durch helle (rote

und gelbe) Farben ausgezeichnet. Kalkbanke fehlen, wenu man
nicht die SiiBwasserkalke, welche lokal an ihrer Basis auf dem
Jura liegen, dazu rechnen will. Die Sande sind meist locker

und nur stellenweise durch Kalk zu unregelmaj3igen grofien

Wulsten und KnoUen verbunden (Knauerbildungen). Sie be-

stehen in der Hauptsache aus Quarz-, Feldspat- und Glimmer-

kornern. Rote und griinc Quarzkorner sind oft so liaufig, daS

sie dea Sanden eine rotliche oder griinliche, oft aucli gelbliche

Farbe verleihen. An Fossilien wurden bis jetzt nur gefunden;

1. Ein Kiefer von Bhinoceros mivutns (Cuv.) (Gutmann

Nr. 18.)

2. Zerdruckte Planorben (Sciiill, Nr. 1).

3. Abdrlicke von Scliilfstengeln^).

4. U?uo sp.2).

Steinkohlenfloze, welclie bald wieder auskeilen, kommen
vor. Die Gesamtmachtigkeit ist unbekannt, jedenfalls groBer

als 100 m.

') Von Herrn Prof. Dr. Deecke bei Lndwigshafen gefunden
-) Von mir bei Bermatingen.
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Nach SciiALCii (Nr. G) zerfallt sie:

1. in die Sandstufe, muj, den untern Horizont; maclitige

Mergel- iind Sandlagen mit Knauerbildungcn (Gundelstal bei

Stahringen).

2. in die Mergelstufe, mUg, den oberen Horizont; reine,

meist rot gefarbte Mergel welclie oben diirch die Sande der

mm plotzlich abgeschlossen sind.

2. Die Marine Molasse, mm.

Die Ausbildung der Sande ist wie bei mn. Als nener

charakteristischer Mineralbestandteil treten Glaukonitkorner auf

(ScriALCii, Nr. 6). Es sind kleine, rimdliche, in der Aufsicbt

Fig. 1.

Mikrofauna der Molasse.
1 und 9 OberflaclienaBsicht je einer Rotalide. 2 und 3 Ansicht eines

weiteren Tieres von beiden Seiten. 6 und 7 Ansichten eines andern
Individuums, starker vergroBert. 4 und 5 Linguliiia nio/dssica n. sj). 8

unbekannt.

scbwarze oder grline, in der Durcbsicbt griine oder gelbgriine

Korner, die wie eingestreute Pulverkorner aussehen und den

Sanden und Sandsteinen eine dunklere Farbe geben. Sie haben
stets eine rande, ziemlicb glatte, gianzende Oberflacbe. Miller
(Nr. 2) sieht in ibnen die Steinkerne von Foramiuiferen, Gumbel
(Nr. 6) yveist diese Ansicbt zurlick, ob immer mit Recbt glaube

ich nicht. Die roten und griinen Quarzkorner treten gegeniiber

der mu etwas zuriick, sind jedocli immer noch hiiufig.

liber den Mergeln von mu befindet sich bei Ludwigsbafen,

am Mindelsee und bei SteiBlingen ein ungeschicbteter, grober,

oft loser, oft hart verbackener Sand, oft reich an Fossilien. Wo
er wie bei SteiBlingen oder Ludwigsbafen zu einem harten
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Sandstein yerbacken ist, entspricht er der Seelaffe d. h. dem
Muschelsandstein der Schweizer GeologeD, welcher an der

Basis von mm auftritt. Wo die Sande lose sind, enthalten sie

(bei Wahlwies, SteiBlingen, StahriEgen) die intakten Sclialen

einer Rotalide, mir scheint es Di.scorbiva turbo Gumrel zu sein

(Textfigur I, Nr. 1, 2, 3, 6, 7 und 9), selten trifft man nocli

andere Foraminiferen (Nr. 4 und 5).

Uber diesem Fossilhorizonte liegen noch mehrere ohne

bestimmte Stellimg (Sciialcii, Nr. 6, Wuuttembergek, Nr. 8,

GuTMANN, Nr. 18), bald mit lockeren, bald mit festen Sanden
und, wie es scheint, olme bestimmte Fossilfiihrung. Nur am
oberen Ende der ganzen Ablagerung erscheint fast regelmafiig

eine feste Sandsteinbank mit vielen Steinkernen und oft ver-

einzelten alpinen kleinen Gerr)llen, eine ansgezeichnets Strand-

bildung, es ist der Muschelsandstein der badischen und
scliwabischen Geologen, welcher der basal en Seelaffe nicht

entspricht. Uber ihm liegen stets noch weitere lose, teils ge-

schichtete, teils ungeschichtete Sande und Sandsteinbanke, welche

fast stets von einer oder zwei dilnnen Gerollbanken
alpiner Gesteine^) durchzogen sind. Am Steinliof bei

') Es gelang mir, 425 Gerolle aus der GeroUbank bei Deisendorf
(Nr. 17) zu isolieren. Die GerollaDalyse ergab:

Formation Gerollzahl Gewichtszahl

Flysch

alp. Trias und Dyas ....

unbestimmbar, meist Quarze .

0,47%
53,64 „

5,18 „

22,36 „

1,18 „

1,88 „

6,12 „

1,65 „

7,52 „

0,56 7o
57,64 „

7,80 „

9,97 „

0,40 „

1,05 „

16,64 „

0,71 „

5,23 „

100,00 % 100,00%

Die Gerolle des alpinen Juj a waren zumeist rote und griine Horn-
steine, diejenigen der Trias und Dyas Hauptdolomite und Buntsand-
steine, Verrucano. Die Granite waren die exotischen Granite des Flysches.

Ihre relative Haufigkeit besonders im Gegensatze zu ihrer
Seltenheit im Rheindiluvium schlieCt indessen m. E. vollig
aus, daB sie ausdemFlyschestammen. Siesind wiedieFlyscli-
gerolle durch ihre Gr56e und wenig gerundete Gestalt aus-

gezeichnet, wahrend umgekehrt die Porphyre, die Dolomite,
Gneise (darunter ein Hornblendegneis), Buntsandsteine und
Spilite nur in sehr kleinen Exemplaren vorhanden sind.
Die GroBe ist der Harte nicht entsprechend. Die kleinen Ge-
rolle miissen deshalb einen weiten Weg zuriickgelegt haben. Man
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Lippertsreiite findet man hier Deltabildimgen und fliiBlinsen

als Zeichen fluviatiJer Herkiinft.

Ein dritter, fast konstant auftretender Fossilhorizont liegt

beim Ubergang der Heidenlocherschichten in die Sandschiefer

(s. u.). Zwischen der Karkegg imd Wallhausen beobachtete hier

ScHALCH (Nr. 6) hartere Banke mit reichlicher Fossilfiihrung

(Mactra siihtruncata, Corbida gibba, Pecten jyalmatus, die Corbiila-

Bank Schalcfis). Ihr entspricht auf der andern Seite (Stein-

bruch YOn Hodingen, Spetzgart, Weg von Ueberlingen nach

Andelshofen) eine fossilfiihrende Bank (Pecten palmatns. Cardium

commune, Tapes helvetica, Trochiis patulus usw.), welche bis jetzt

(ScHALCn, Nr. 6, Schill, Nr. 1) als typischer oberer Muschel-

sandstein angesehen wiirde. Die SiiBwassermolasse, welche bei

Hodingen iiber ihr kartiert wurde, ist indessen typischer mariner

Sandschiefer, und der echte obere Muschelsandstein liegt viel

hoher (Ludwigshof bei Nesselwangen und Sorgenhofe bei

Andelshofen.)

An dem neuen Weg bei dem ehemaligen Kloster St. Katharina

konnte man dieses Friihjahr direkt sehen, da6 diese Sand-und Sand-

steinbanke diskordant zu den Sandschieferschichten der marinen

Molasse liegen. Eine sehr merkbare Diskordanz ergibt sich hier

ferner, wenn man den Schichteneinfall mit dem Einfall der

Grenzhorizonte vergleicht. Stets fallen die Molasseschichten

bedeutend starker nach Siidosten ein, als diese Horizonte. Es
mussen also wohl schon wahrend der Ablagerung der Molasse

Senkungen nach Siidosten hin stattgefunden haben und die

dadurch schiefer gestellten Schichten von der Brandung erodiert

worden sein.

Die haufigsten Yersteinerungen der marinen Molasse sind

(SciiALcii, Nr. 6):

kommt so ungezwungen zur Anschauimg, daB zu Ende des Burdigalien

RoLLiERS direkt siidlich oder sudostlich des Molassebeckens ein Flysch-

gebirge sich ausdehnte uiid die exotischen Granite des Flysches entweder
als Decke oder in primarer Ablagerungsform (vindelicisches Gebirge)

vorhanden waren, da6 dann weiter im Siiden die Gesteine der heutigen

obersten alpinen Decken (Dolomit, Buntsandsteine, Hornsteine) lagen

und erodiert wurden. Die tieferen alpinen Decken (die Kreide der hel-

vetischen Decke z. B ) waren dagegen nocli groBtenteils darunter

begraben.

Da die Molasscsande naturgemiiC die feinsten Zerreibungsprodukte
dieser GeroUe sind, so haben sie denselben Ursprung. In der Molasse
nehmen nun die I'oten und griinen Quarzkorner, die Reste also der
jurassischen Hornsteine, vom Oligocan bis ins obere Miocan stetig ab.

Wenn sie aus den oberen alpinen Decken staramen, so miissen diese

also schon im Oligocan vorhanden gewesen und erodiert worden sein,

wie audi Rothpletz und Tornquist fanden
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Bryozoen.

Foraminiferen.

Pecten palmatus Lm.

Pecten Sowerbyi Nysii.

Cardium Bodanicum M. E.

Cardhim commune M. E.

Tapes helvetica M. E.

Mactra siihtruvcata und var. triangvla.

Corhida gihha Olivi.

Trochus patulus. Bkoch.

Natica Burdigaliensis M. E.

Conns cavalicidatiis Bkocii.

Lamna contratidens Ac.

Oxyrh'ma Desori Ac,

Oxyrhhui hastalis Aci.

Oxyrhina .riphodon Ac.

Nacli RoLLiER gehort die beschriebene m-Molasse in das

Biirdigalien (= I. Mediterranstufe Suess), wahrend die Molasse
nahe von Stockach in das jiingere Vindebonien(= II. Mediterran-

stufe Suess) zu setzen ist.

Man kann iiberall drei Abteilimgen von unten nacli oben

unterscheiden.

a) Die Hei den lo ch ers chichten mm, (Sciialch, Nr. 6).

Massige Sande und Sandsteine, oft ohne Schichtung, 40 bis

50 m machtig.

h) Die Sands chiefer mnig (ScfiALCH, Nr. 6). Glimmerreiche

Sandmergelscliiefer, diinnbankig mit diinnen Mergelschichten,

oft mit einigen groBeren Sandbanken. 30 bis 40 m machtig.

c) Die Gerollstufe mmg. Der obere Muschelsandstein oder

massige Sande. dariiber Sande mit Gerollen, 0,2 bis 30 m
machtig.

3. Die obere SiiDwassermolasse, mo.

Sie gleicht oft im Aussehen der mu vollig. Die Menge der

roten und griinen Quarzkorner tritt zuriick, Glimmerkorner sind

etwas reicher, infolgedessen entbehren die Sande des roten oder

griinen oder griingelben Tones und sind weifi oder hellgelb.

Sehr vereinzelt trifft man in den untersten Horizonten Glaukonit-

korner. Hell gefarbte Mergel treten gegeniiber von mu sehr

zuriick. Der Fossilreichtum ist groBer. Man findet nicht selten:

Unio flahellatus Goldf.

Anodonta Lavateri Mi).

Planorhis sp. {cornu Brong. v. Mantelli.)

Helix sylvana (Klein.)
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Limnoeiis dilatatus Noul.

Glausilia sp.

Melania Escheri Bkong.

Bijihivia sp.

C7?«ra-Friichte.

Cinnamomum polymorplnim A. Bk.

Populus latior A. Br.

Acer trilohahnn A. Br.

Salix.

Sie zerfallt in folgende Stufen (von unten nacli oben).

a) Die Ubergangsschichten mo^. Sie bestehen aus diinn-

plattigen (oft fossil reicben) Sandsteinen oder hellen feinen, gelben

Sanden und feinen, oft knolligen Siifiwasserkaiken mit dariiber-

oder darunterliegenden, oft fossilreichen hellen und dunklen

Mergeln, 20 bis 50 m machtig.

Z>) Die Sandstufe mOc^ (Gutmann Nr. 18). Geschlossene,

lockere, kaum geschichtete Sande mit Knauern und Mergel-

linsen, vereinzelte Mergelbanke, 50 bis 100 m machtig.

In dieser Stufe befiuden sich mehrere aus kalkreichen

MergelknoUen und ton- und sandhaltigen, bohnen- bis faust-

groi3eu Kalkkonkretionen bestehende Pseudokonglomeratbanke,

welche bald auskeilen und meist Unio flahellatus enthalten

(ScHiLL Nr. 1, SciiALCii Nr. 4 und 6, Gutzwiller Nr. 3).

c) Die Konglomeratstufe mog. Helle und dunkle Mergel,

fast iiberall mit Kalkbanken durchsetzt, mit vereinzelten Kohlen-

flozchen, mit Sand- und Sandsteinbiinken und Konglomerat-

banken aus alpinen Komponenten^).

cJ) Uber der Konglomeratstufe liegen am Schienerberg noch-

mals lockere, wenig geschichtete Sande
;
m04. Dariiber folgt dort

diluviale Nagellluh. Die Molasse unter ihr ist vielerorts deutlich

yerschwemmt. Sie hat dann oft einzelne Gerolle der Nagelflah

aufgenommen. (Bleiche bei Stein.)

Wahrend in der Molasse der alpinen Vorberge Geroll-

horizonte die ganze Molasse durchschwarmen, findet man sie

hier nur noch in mnig und mOg, also am Ende der marinen- und
der SuBwasserbildung. Dieses beweist, daB das Seebecken von

Siiden her jedesmal durch FluBdeltas bedeutend eingeengt, wenn
nicht vollig zugeschiittet wurde (Rolliek Nr. 10 und 11).

^) SciiiLL (Nr. 1) faBt moj und moy als LignitbiUl u n gen zu-

samnien. Es ist ihm nicht entgangen, daU die Lignitbildungen gewuhn-
lich (well er aach moj daza rechnet) den obersten Horizont der
Tertiarbildungen einnehmem. Unter obercr SiiBwasserniolassc versteht
er vorziigHch unsere Sandstufe moa-
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H. Die Molasse und die Tiiife der Hegauvulkane.

Unter den Auswurfsproduliten der Hegauviillvane sind nur

Tuflbilduugen bekannt geworden. In ihnen liegt eine Fauna

und Flora, welche mit derjenigen yon mo zu parallelisieren ist.

Unter den aus der Tiefe mitgerissenen Auswiirflingen befinden

sich Produkte der marinen Molasse, ferner SiiBwasserkalke

der mo. (Buri, Nr. 19). Buiu moclite diese direkt mit den

Ohningerkalken (mOg) parallelisieren. Kiirzlich fand ich in den

Tuffen des Hohentwiel einen alpinen Flyschsandstein. Er kann

nur aus den Konglomeraten Yon mm3 oder mog kommen.
Aus diesen Befunden ergibt sich jedenfalls, da6 die Tuffe nach

oder wahrend der Ablagerung der oberen SiiBwassermolasse

ausgestoBen wurden.

Eine genauere Zeitbestimmung ergibt ihre Auflagerung.

Wo sie mit der Molasse in Beriihrung ti eten, liegen sie

auf derSandstufe mo2 oder hoher, sie sind somitjiingerals
diese (z. B. an der Rosenegg und am Hardberg bei Worblingen).

Am Schienerberg bedeoken sie nacli den Scliilderungen Heeks

(ScHALCii, Nr. 4) speziell die Trennungflache mo2/mo3, oder sie

liegen in mOg und zwar derart, dal3 sie mit der Molasse innig

gemengt ersclieinen. Am Nordhang des Schienerberges bilden

sie in mo4 einen durchgelienden Horizont stellenweise voll von

Jlelix sijlvana. Dieses weist ihnen direkt das Alter der

Konglomeratstufe oder der oberen Sandstufe zu. Tiefer

sind Tuffe noch nie gefunden worden.

III. Die Verbreitung der Konglomeratstufe der oberen

Siifiwassermolasse.

Die Gerolle der Konglomeratstufe bilden auf dem
Thurgauer Seeriicken wenigstens zwei iiber einen Meter machtige

Horizonte. Sie sind fest verbacken und haben, wenn sie

sich beriihren, die bekannten Eindriicke. Von Fruh (Nr. 5)

und GuTzwiLLER (Nr. 3) liegen mehrere Gerollanalysen Yor.

Die Gerolle sind ausschliefilich alpinen Ursprungs;
Kalke herrschen Yor, gegen Siidosten ist eine Zunahme
der Urgesteine konstatierbar (Gutzwiller, Nr. 3, S. 63).

Nachgewiesen wurde: Flyschgesteine, Nummulitenkalk, Schratten-

kalk, Adneterkalk, rote Hornsteine des Jura, Liasflecken-

mergel. Dolomite, Verrucano, rote Granite, Diorite, Gneise,

Quarzite. Die Lagerung der GeroUsteine weist auf einen von

Siiden kommenden FJuB, bei Tagermoos (siidlich von Steckborn)
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fand Fkuii (Nr. 5, S. 83) deiitliche ScliuttkegelstruktuT mit

Boschungswinkeln von 5^ imd 20^ und nordlichem Einfalle

der Gerollschichten. Die Tatigkeit des Schlammprozesses

war in sclionster Abstufung yom feiusten Kalkmergel bildenden

oberflachlichen Schlamm zum feinen imd groben Sand und

feinem und grobem Kies zu sehen. Selbst kleine Sandschmitzen

liefien eine diskordante Parallelstruktur erkennen.

DaB hier sowie in mm^ die Ablagerungen eines

von Sudosten kommend.en Flusses vorliegen, kann
kaum bezweifelt we r den.

Wie beim Ubergang von mm zu mo sind hier die

Gerollschichten stets mit Kalk- und Mergelbanken verbunden.

Ein genetischer Zusammenhang mu6 e.xistieren. „In ruhige

Buchten mit reicher Vegetation, welche den Kalk in Form
von Seekreide absetzte, mogen die von Sudosten kommenden
Strome Mergelschlamm, Sande und GeroUe eingelagert haben^)."

Die bekannten Ohninger Kalke gehoren zu unserer
Stufe. Denn nur in ihr finden wir in der oben Molasse Kalk-

banke. Sie liegen ferner zwischen Mergeln, und Heer be-

schreibt in den Sandkalken des unteren Bruches das Vorkommen
von Gerollen (Sciialcii, Nr. 4). Auch am Nordrande des Schiener-

berges hat kiirzlich Lehrer Kramer in Uielasingen noch alpine

Gerolle in mog gefunden.

Am Nordrande des Schienerberges streichen die Mergel

unserer Stufe in 650 m Hohe aus (Sciiill, Nr. 1, S. 96). Ihre

Machtigkeit ist gering. Sie enthalten ein Kohlenflozchen. Bei

Schienen soil es wieder zum Yorschein kommen, „wodurch sich

ein Streichen nach dem Ohninger Kalkschiefer ergeben wiirde"

(ScHiLL, Nr. 1, S. 96). Am Siidabhange des Berges beginnt

unsere Stufe bereits in 530 m Hohe und erreicht schon eine

Machtigkeit von 70 m. Ihre obere Grenze bildet in ca. 580—600 m
Meereshohe einen ausgesprochenen Quellhorizont. Am Thurgauer

Seerticken jenseits des Sees liegt die untere Grenze auf der

Nordseite nur noch 450 m hoch; die Machtigkeit reicht jetzt

bis auf die Hohe des Berges und betragt mindestens 150 m.

Nach GuTzwiLLER (Nr. 3, S. 62) geht dies Herabsinken der

unteren Grenze und das Anschwellen der Machtigkeit gegen

Siiden zu weiter. „Siidlich des Thurtales bei Wyl und am
Turbental sehen wir die Nagelfluh sowohl unten im Tale als

oben aaf dem Bergrlicken. Sobald wir aber das Thurtal

(nordlich) erreichen, ersclieint die Nagelfluh nur noch auf den

obersten Teilen der Berge." Mit dem Anschwellen der Stufe

^) Kaufmann: Beitrage zur geol. Karte der Schweiz 11. Lieferung.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 34
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nimint zugleich die Zahl und Machtigkeit der Gerollbanke zu.

Die Gerolle in den Kalksanden des unteren Ohninger
Steinbruches und am Nordrand des S cliienerberges

erscheinen somit als ihre letzten nordlichen Auslaufer.

Das siidliche Anschwellen von mOg geschieht auf

Kosten von mOg. Die untere Grenze der letzteren liegt ilber-

all in 420—440 m Hohe. Am Nordhang des Schienerberges

betragt die Maclitigkeit 230 m, am Siidhang 100 m, am
Nordhang des Thurgauer Seeriickens nur noch 40—50 m;
an seinem Siidhang scheint nicht viel mehr vorhanden zu sein,

wie die EsciiEKschen Profile zeigen, welche Gutzaviller (Nr. 3,

S. 99 u. 100) veroffentlicht hat.

Mir scheint, daiJ die Sande dieser Stufe durch
dieselben von Sudosten kommenden Gewasser zunachst
erodiert werden, welche spater die Gerolle, Kalkbanke
und Mergel von mOg wieder aufschiitteten (vgl. Rolliek,

Nr. 11, S. 163). Durch die obere SiiBwassermolasse geht dann

eine Erosionsflache hindurch. Da nun diese Erscheinungen

mit dem Ausbruch der Hegauer Vulkane zeitlich zusammen-
fallen, so darf man vielleicht eine ursiichliche Verkniipfung

annehmen.

Die Ohninger Flora und Fauna scheinen nach diesen Dar-

stellungen in und an den Altwassern am Rande eines Stromas,

eines tertiaren Rheines, gelebt zu haben.

IV. Die Molasse am Gohrenberg und bei Oberstenweiler.

Bisjetzt wurde hier tiberall obere SiiBwassermolasse kartiert.

Ein zufalliger Fund von Glaukonit in den Diluvialsanden auf

dem breiten Scheitel des genannten Berges veranlafite mich,

die Molasse genauer zu untersuchen. Ich erkannte bald, daB

eine ganz abweichende Ausbildung derselben vorliegt. Ostlich

von Markdorf an dem von Wirmetsweiler herabkommenden
Flusse, ebenso in den Schluchten hinter Bermatingen ist der

Sockel vorziiglich aufgeschsossen. Molassesande vs^echseln mit

vielen hellen und dunklen Mergellagen ab, bei den Kellern des

Spiegelberges liegen eine Menge Knauer. Die Molasse enthalt

keinen Glaukonit, in der Schlucht hinter Bermatingen fand ich

einen Unionenhorizont; es liegt also jedenfalls Siii3wasser-

molasse vor, und zwar glaubte ich der vielen Mergeleinlagerungen

wegen den Horizont mo^ gefunden zu haben. Das Einfallen ist

entweder sehr schwach siidostlich oder die Schichten liegen

voUig horizontal.
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Von ca. 500 m Hohe an nimmt die Molasse ein ganz

fremdes Aussehen an, welches bis zur Spitze des Berges also

auf eine Yertikalerstreckung von 200 m vollig gleich bleibt.

Es treten die schon am Fufie des Berges reichlich vorliandenen

feinen, kalkreichen, diinngeschicliteten, brockeligen, blauen oder

rotlichen und gelben Tonmergel vollig in den Vordergrund.

Fig. 2.

Mikrofauna der Gohrenbergsandsteine.
1 u. 2. Orbitolina universa Orbig. 3. Einzelne Kammer davon. 4, 5
u. 7. Discorbiaa conf. turbo Gumbel. 6. Orbitolina spec. 8. Unbe-
kannt. 9 u. 10. Quer- und Langsschnitt einer Schwammnadel.

Der Berg ist desbalb wie die Flyschberge von kleinen

Rutschungen ganz bedeckt. Unterbrochen sind die Tone durch

2 bis 50 cm machtige, harte, fast weiBe, oder bei Verwitterung

rostgelbe, unten ziemlicb grob-, oben feinkornige Sandsteinbanke.

In ca 600 m Meeresbolie schwellen einige von ihnen etwas an

und erzeugen rings um den Berg eine kleine Terrasse.

Auch bier ist der Einfall schwach siidostlich oder vollig

borizontal.

Auf der Nordseite des Berges bei Obergebrenberg kam
bei einer Brunnengrabung zwischen den Tonen eine Sand-

34*



532

schiclit zum Yorschein, welche fast das Ausselien gewohnlicher

Molassesande hatte.

Die Tone sind fossilfrei. Der Sandstein besteht aus

eckigen groi3en Komponenten: Quarzen, Kalken, weiBen meist

etwas chloritiscli yerfarbten Glimmerblattclien, einigen Biotit-

blattchen, relativ yielen und stark yerwitterten, kaolinisierten

Feldspaten. Sie bedingen die kreidige Farbe des Gesteins.

Eingestreut sind einige Pyritkorner und Glaukonit. Nach
meinen bisherigen Wabrnebmungen nimmt der Glaukonitgebalt

nach obenbin zu, sowohl nacb Zahl als Groi3e der Korncben.

Bei der Prlifung mit der Lupe fallen sie indessen nicbt sebr

auf, und daber komnit es, dafi die Ablagerung bis jetzt als

SiiBwassermolasse gedeutet wurde.

Das Bindemittel ist yielfacb Kieselsaure. Es bedingt die

Harte des Gesteins.

Von groBeren Fossilien fand icb bis jetzt bloB eine Platte

mit wurmspurenabnlichen Erbobungen und Anscbwelhmgen auf

den Scbicbtflacben der macbtigeren Sandsteinbanke in 600 m
Hobe und pboladenahnliche Gange, welche die Banke in

senkrechter Richtung durchsetzen und oft gekriimmt sind. Die

Mikrofauna ist in den Sandsteinen des boheren Teiles des

Gebietes ziemlich gut entwickelt. Icb konnte konstatieren

:

1. Orhitolina cf. universa d' Okbigny (ev. auch Globigerina

spec.) Fig. 1 u. 2 (und 6?) ziemlich haufig.

Die Kammern sind giobigerinenartig gehauft, unregelmafiig

gelagert und nehmen rasch an GroBe zu. Die groBeren Kammern
baben grobe Poren. Diese globigerinenartigen Familien scheint

eine groBe grobporige Kammer zu umschlieBen. GroBere Kammern
trilft man oft einzeln; sie seben dann einer Radiolaria ahnlich.

Fig. 3.

Im Flyschsandstein traf icb ebenfalls diese Form.

2. Discorbina cf. turbo Gumbel, Flora yon Bayern Bd. I,

S. 491, Fig. 266, Nr. 21 a und b. Unsere Textfigur 2, Nr. 4, 5, 7.

Die Gehause sind nur 120/1 im Durchmesser groB; sonst

unterscbeiden sie sich nicht yon den Formen des Flysches und

der Molasse. In den Sanden bei Obergehrenberg fand ich

iibrigens auch eine groBe Form, wie sie in der Molasse und

dem Flysche gefunden wird als freies Exemplar.

Ziemlich selten.

c) Spongiennade In, 50 bis 120 /a im Durchmesser groB,

genau in der Form, wie sie im Flyschsandstein haufig sind.

Textfigur 2, Nr. 9 u. 10.

Ziemlich selten.
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Es kann souiit kein Zweifel sein, da6 hier eine marine Ab-
lagerung vorliegt. Da ihr gaiizer Bau vollig von demjenigen der

marinen Molasse abweicht, und ihr Tonreichtum und ihr Fossilien-

gehalt mit demjenigen des Flysches stimmt (die Sandsteine sind

hier freilich heller als die am Fahnern, aber aiich wie dort yer-

kieselt), so glaubte ich lange Zeit, sie dorthin stellen zu sollen.

Ich dachte zunachst an Yerwerfungen gegen das umliegende

Molassegebirge, dann an Anlagerungen der Molasse, so dafi der

Gohrenberg als alte Insel aus dem Molassemeer emporgeragt hatte.

Wiederholte Besuche aber iiberzeugten mich, dafi die Molasse

diese Gohrenberger Tone unterlagert. Den Ubergang konnte

ich zwar noch nicht anffinden, ich konnte mich ihm aber beider-

seits bis auf 20 m Distanz niihern. Nie war dabei eine

Lagerungsstorung oder das Anzeichen einer Kiistenbildung wahr-

zunehmen. Die Massen liegen vollig konkordant aiifeinander.

Unsere Gohrenbergmergel gehoren also jedenfalls

zur Molasse, sie sind marin, iind es geht eine Siifi-

wassermolasse mitKnauern und Unionen ohne facielle

Anderung in eine Meeresablagerung iiber. Unmoglich

kann ich sie indessen zu der oben beschriebenen marinen Molasse

des Burdigalien rechnen; denn es ist undenkbar, dafi auf die

kurze Entfernung (Deisendorf— Oberstenweiler) von 15 km eine

so griindliche facielle Anderung vor sich geht. Wo bleiben hier

die Sandschiefer, wo die Heidenlocherschiehten, wo sind dort

die Banke teilweise durch Kieselsaure verkittet? Es bleibt so-

mit nur iibrig, sie entweder zu mu oder mo zu rechnen. Mit
mu hat sie die facielle Ausbildung vollig gemeinsam,
womit auch Herr Scfialcii iibereinstimmt, welchem ich die

Ablagerung zeigte. Und zwar entspricht sie dann speziell dem
Horizonte mua, wahrend die liegenden Knauersande mit ihren

Mergelbanken sich ungezwungen zur Sandstufe mu^ ziehen

lassen. Mir scheint in der Tat diese Parallelisierung die wahr-

scheinlichste, um so mehr, als Rollier (Nr. 11) den Beweis zu

erbringen suchte, dafi mu eine marine Ablagerung sei. Es ist

dann freilich hier am nordlichen Bodensee nicht die

ganze untere Molasse eine Meeresablagerung, sondern
nur ihr oberer Horizont mu^-, die Mergelstufe.

Eine zweite Moglichkeit ist iibrigens immerhin ins Auge
zu fassen. Unsere Gohrenbergmolasse konnte nach Rollier zur

Stockacher Molasse, also zum Vindebonien gehoren. Die Siifi-

wasserbildungen am Fufie des Berges miifiten dann mit den

Siifiwassereinlagerungen parallelisiert werden, welche Falkner
und LuDWiG bei St. Gallen in der marinen Molasse konstatierte.

Ich halte diese Moglichkeit indessen fur nicht zutrelfend, da
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die facielle Ausbildung des Vindebonien sowohl bei Stockach

(GuTMANN, Nr. 18) als aucb bei St. Gallen (Falkner und Ludavig,

Nr. 12) eine Yollig andere ist.

Unsere Ablagerimg endlich zu mOj zu rechnen, halte ich

.fiir unmoglich. Die letztere umgibt den Gohrenberg allseitig.

Es miiBte also in dem Delta, welches die Obere SiiBwasser-

molasse darstellt, ein tiefes mit Seewasser angeftilltes Loch,

welches zwar zugeschiittet aber nicht ausgesiiBt wurde, existiert

haben, was nndenkbar ist.

V. Verwerfangen im Bodenseegebiete.

SciiALCii (Nr. 6, S. 267 und 341) hat zuerst bei Sipp-

lingen ein groBes dreieckiges Senkungsfeld nachgewiesen. Es
wurde indessen Yon Penck (Nr. 7) als Abrutschung des tiber-

steilen Gelandes gedeutet, als im Bodensee der Gletscher und
damit das Widerlager abgeschmolzen war.

Die Storung ist zweifelsohne postglacial, denn die aus-

gezeichnet erhaltenen Schutt- und Stauungshiigel auf der ab-

gesunkenen Flache konnen von keinem Gletscher mehr beriihrt

worden sein. Mir scheint indessen das Areal viel zu gro6, um
die Senkung als Abrutschung zu deuten. Und da ich am Boden-

see anderwarts postglaciale tektonische Storungen kenne und
das ganze Senkungsfeld im Yerlauf einer, wie mir scheint,

tektonischen Storungslinie liegt, so stehe ich nicht an, sie als

solche anzusehen.

Dann hat Kittler (Nr. 14) langs des Leiblachtales parallel

dem Pfander eine Verwerfung konstatiert. Da der Pfander

aus mariner oder unterer Slifiwassermolasse besteht und das

schwabisch-bayrische Vorland aus oberer Molasse, so ist sie

hier wohl augenscheinlich. Diese Leiblachlinie bildet den

SiidschluB des Bodenseekesselbruches. Teilspriinge sieht man
an dem groBen Fluhband, welches in sudlicher Richtung am
Pfander aufsteigt.

Nach Stizenberger (Nr. 22) bildet die Molasse in der

Fortsetzung des Uberlinger Seetales eine Mulde.

Eine eingehende Untersuchung der Talbildungen und Berg-

formen im nordwestlichen Seegebiet hat mich (Nr. 17) darauf

gefiihrt, daiS weder der Bodensee noch die groBeren Taler rein

erosive Bildungen sein konnen, sondern, da6 ihre erste Anlage

auf tektonische Storungen zuriickgehen mu6, welche dann die

Schmelzwasser des Rheingletschers und der Gletscher selbst

weiter bearbeiteten. Solche Storungen glaubte ich langs des

Frickinger Tales, des Uberlingersees imd des Mindelsees nach-
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weisen zu konnen. Sie streichen in der Richtung des Sees imd
stehen also fast senkrecht zurLeiblachlinie. Aber auch parallel mit

ihr yermutete ich eine quer iiber den Bodenriicken binziehende

Storung und eine weitere langs des Steiner Rheintales.

GuTMANN (Nr. 18) bat meine Mindelseeverwerfung bestatigt

und eingebender begrtindet. Eine weitere Bruchlinie vvies er

bei Stockacb nach. Sie gebt nordlicb an der Nellenburg vorbei

nach Siidwesten, iiberscbreitet wabrscbeinlicb die nordlicbe

Fortsetzung des Uberlingerseetales und lafit sicb dann bis in

die Gegend von SteiBlingen verfolgen. Ich nenne sie kurz die

„Stockacber Yerwerfung". Sie gebt somit Kittlers Leiblacblinie

parallel und ist vielleicht als nordlicber AbscbluB des Kessel-

brucbes zu deuten. Eine Reibe anderer Verwerfungen stellt er

als wabrscbeinlicb bin.

Im Westen unseres Gebietes sollen nacb Buki (Nr. 19,

S. 17) die nord-siidlicb streicbenden Yulkanreiben Yerwerfungs-

linien entsprecben. Da ferner der Nordrand des Schienerberges

der Tuffreibe Galgenberg-Hardtberg- Junkernbiibl-Rosenegg

parallel gebt, so siebt er in ibm eine ost-westlicb streichende

Yerwerfung. Eine weitere von Nordwest nacb Siidost streicbende

Storungslinie vermutet er in der Tuffreibe: Wangen, Oberwald-

hof, Heilsberg bis zum Spockgraben.

13 ie bisberigen Untersucbungen ergeben also

Storung slinien
,

welcbe, abgeseben von den nord-
siidlicb streicbenden Yulkanreiben in der Richtung
Nordwest-Siidostoderbeinnhesenkrechtdazuverlaufen.
Die ersteren nenne ich nach ib re r Richtung zurSeeachse
Langs-, di-e zweiten Qu erverw erfungen. Sie bestatigen
also die Ansicht C. Regei-maNxNs (Nr. 16), welcher nach
der Haufigkeit derErdbeben in unserem Gebiete zwei
Storungsrichtungen unterscbeidet, von welch en die eine

Dorubirn— Ludwigshafen— Stockacb, die hercy-
nische, unsern L an gs verwerfungen entspricht,wabrend
die andere, Zofingen, Frauenfeld, Konstanz-Ravens-
burg, die varistische, unsern Querverwerfungen paral-
lel gebt.

Noch klarer wird dieses aus den folgenden Untersucbungen

her vorgehen.

VI. Der Gohrenberg.

Wenn der Gobrenberg und die sicb westlich an-

schlieBen de Hohe von Oberstenw eiler aus mu oder mm
besteben, so bilden sie einen Horst, da ringsherum
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obere SiiBwassermolass e liegt. Er mufi von Storungslinien

iimgeben sein. Nordlich von ihm ist die Urnauer Ver-
werfung. Der untere Teil des Deggenhauser Tales und seine

ostliche Fortsetzung, das fiuBlose Tal von Urnau, entsprechen

ihr. Es ist eine Langsverwerfiing. Im Deggenhauser Tal liegt

nordlich von Mennwangen der Moglisrain. Er besteht aus

Gohrenbergmolasse mit einem merkwiirdigen westlichen Einfallen,

so da6 der Berg als Klerampacket in dem Graben aufznfassen

ist. Die Storung muQ also ganz am Rande des Steilabfalles

vom Hochsten und Heiligenberge hingehen.

Siidlich von unserm Horst liegt die breite Senke, welche

von Markdorf bis Unteruhldingen sicli erstreckt. Ich hatte schon

friiher vermutet, da6 ihr eine Verwerfung zugrunde liegt (Nr. 17,

S. 38). Dieses scheint nun durch die marine Natur der Gohren-

bergmolasse erwiesen, da jenseits obere Sui3wassermolasse liegt.

Ich nenne die Senke den „Markdorfer Graben". Er verlauft

wieder in siidost-nordwestlicher Richtung. Die Sprunghohe

mui3 im ostlichen Telle wenigstens 200 m betragen, da hier

mu an mo anstofit.

Der siidliche Fliigel, der Meersburger Berg, besteht aus

den beiden unteren Horizonten von mo. Seine vorgeschobene

Lage charakterisiert ihn als eine Staffel in dem Grabenbruch

des Sees selbst. Das Seeufer an sein em Siidwestabhang fiillt

fast 200 m senkrecht ab. Zieht man nun langs des nicht

minder steilen Nordwestabhanges des Meersburger
Berges am S ii d\v estran d des Grabens die Yerwerfungs-
linie, so fallt ihre nordliche Verlangerung in das
Nordnfer des Uberlingersees und die siidliche in die

groBe Uferlinie von Friedrichshafen bis Lindau. Es
gibt keine aiiffallendere Linie im ganzen Gebiet.

VII. Die Fortsetzung' der Wutachtalverwerfung.

Siidlich von Lenzkirch zieht in die groBe Wutachverwerfung

ca. 35 km in siidostlicher Gichtung bis nach Thaingen, wo sie

beim Eintritt in das Molassegebiet mit groBer Sprunghohe

(Jura gegen Juranagelfluh) scheinbar plotzlicli endet. Unsere

oben angegebene Gliederung der oberen SiiBwassermolasse er-

laubt, ihren weiteren Yerlauf bis an den Bodensee zu verfolgen.

Am Nordabhange des Schienerberges liegt die Grenze mOg/mOg

in 650 m Meereshohe. An den Tuffbergen auf der andern Seite

des Tales Arlen-Moos und seiner westlichen, von der Biber

durchflossenen Fortsetzung Arlen-Thaingen liegen nach ScriALCii

[Nr. 4] sicher bereits in 500 m Meereshohe die Tulfe auf der
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bei Worblingen anstehenden Sandstufe mOa der oberen Siifi-

wassermolasse. Da nun diese Tuffe der Konglomeratstufe mog
entsprechen und ihre Auflagerungsflache wenigstensder Grenze von
mOg/mOg (S. 528), so muB durch das Tal eine Yerwerfung yon
groBer Sprungbohe ziehen, welche bei Worblingen ca. 150 m
betragt. Es kommen denn auch bei Bankholzen die obersten

Schichten der marinen Molasse am FuBe des Schienerberges in

450 m Meereshohe zutage (Schalch, Nr. 4). Wie bei der

ganzen Wutachtalverwerfung ist auch hier derNordfliigelgesunken.

Die Yerwerfung gehort in ihrem ganzen Yerlaufe zu den

Langsstorungeu.

Ist es nun ein Zufall, daB die Yerlangerung dieser Linie das

Siidufer des Untersees von Mannenbacb an trifft und von Kon-
stanz an auch das Siidufer des Obersees? (Ygl. S. 549.)

VIII. Die Fulachtalverwerfung.

AuBerordentlicb merkwiirdig sind die Yerhaltnisse der

Molasse westlich vom Schienerberge. Am Rauhenberg bei

Gailingen liegt obere StiBwassermolasse und zwar zunachst am
Westabhang bei Ramsen, wie es scheint, mOg, weiterhin nach

den vielen Mergelvorkommen, welche Melster^) beschreibt, mo^

(oder mOg?). Kaum 5 km weiter westlich, kurz bevor man das

Fulachtal erreicht, kommt schon der Jura zum Yorschein. Steigt

man nun bei Thaingen den Juraabhang ca. 160 m hinauf, so

trifft man oberhalb Lohn iiber den Bohnerztonen wieder SiiB-

wassermolasse. Der Jura, die Bohnerze und die obere SiiB-

wassermolasse liegen also hoch iiber der beinahe horizontal

liegenden mm und mo des Schienerberges und seiner westlichen

Fortsetzung. Diese Yerhaltnisse wiederholen sich bei Stetten

und Biitterhardt, also auf der ganzen Westseite des Fulachtales,

nur daB dort noch Brackwassermolasse hinzukommt. Die Yer-

werfung muB also liings dieses Tales oder vielmehr langs der

mit glacialen Ablagerungen erfiillten Gegend ostlich dieses Tales

verlaufen. Sie fiihrt gerade auf den Hobenstoffeln hin.

Ob nicht langs des ganzen Jurarandes die Yerwerfung sich

fortsetzt? GuTMANN (Nr. 18, S. 508) vermutet am Jurarande

bei der Mehlau und Langenstein eine hierher gehorende Quer-

st5rung; sie konnte die Fortsetzung der Fulachtalverwerfung sein.

Die Schichten sinken alsokeineswegs, wie diese Querstorungen

zeigen, bruchlos vom Jura in das Molassebecken ab.

') Meister in: „Die Schweizer Tonlager", S. 256 a. ff. (Beitrage

zur geologischen Karte der Schweiz, geotechnische Serie, IV. Lieferung.)



539

IX. Der Bodanrucken.

Eine eingehende BesprechuDg verlangt der Bodanriicken

zwischen den beiden Nordzipfeln des Bodensees. Bis jetzt

giaubte man, daB in seinen hinteren Teilen ostlich der Mindelsee-

verwerfung zwischen Stahringen nnd Dettingen die Schichten

ziemlich regelmafiig nach SSO in einem Winkel von 2—3"

einfallen. Nun fand ich bei Langenrain am Yogelherd die

Grenze mo/mm in 470 m Hohe, nordostlich davon bei Rohrnang

in 460 m Hohe, imd nordostlich bei Liggeringen wie aiich

GuTMANN und ScfiALCii in 475 m. Am Katharinenbach ist sie

gegenwartig in ca. 460 m sichtbar und siidlich davon bei Wall-

hausen am Duttenbiihl in 470 m. (Sciialcij, Nr. 6). Diese

Beobachtungen widersprechen vollig einem regelmafiigen Ein-

fallen.

Eine geometrische und plastische Parstellung aller bis

jetzt bekannten Grenzpunkte von mm/mu zeigte, da6 in einerEbene

A liegen:

Muhlberg (westlich von Stahringen) 590 m hoch

Moggingen Bierkeller 475 -

Durrenhof 440 -

und in einer Ebene B:

Bodmann Hohlweg .... 560 m hoch ^)

Bergzug Idrichstal-Goggletal 510 -

Steckenloch 500 -

Teufelstal 470 - -2)

Nun liegen die Orte der Ebene A alle westlich
des Dettenbachtales, die von B, alle ostlich davon.
BeideEbenen fallen slidostlich ein, doch liegtA etwa
60—100 m tiefer als B.

Ich sehe darin eine Yerwerfung, die Dettenbachtalver-

werfung, deren westlicher Fliigel gesunken ist.

Untersucht man die Grenze mo/mm, so liegen in einer

Ebene, welche fast genau 100 m (die Machtigkeit von mm)
liber der Ebene B liegt: ^)

^) Vgl. ScHALCii, Nr. 6, Karte.

^) Etvs^as unter diose Ebene B kommen die ganz am steilen Abhang
gegen den Ueberlingersee liegenden Punkte:

Idrichstal 490 m
Hohlweg siidlich Steckenloch 450 -

Die niedere Lage beruht wohl auf einer Abrutschung am steilen

Seeufer.

^) Etwas tiefer liegen wieder die ganz am Steilabhang liegenden
Grenzpunkte:
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Bodmann 635 m Meereshohe

Frauenberg 625 -

Langenrain 570 -

Alle diese Orte liegen ostlich des Dettenbachtales.
Im westlichen Flugels liegt leider kein Grenzpunkt mo/mm

Liber Tag. Die Grenzpunkte aber, welche die oben cbarakterisierte

UnregelmaBigkeit bedingen,

Liggeringeu 475 m
Rohrnang 470 m,

kommen in die Verwerfuugsspalte zu liegen; sie lassen sich in

keine Ebene einfligen. Sie gehoren oiTenbar zu Klemmpacketen.

Beim Aiifstieg Yon Liggeringen auf die Hohe findet man Stiicke

des Kalkhorizontes von mOj YOn 570 bis 600 m Hohe. (Vgi.

GuTMANX, Nr. 1 S. 8.) Die Storung ist eine Langsstorung.

Langenrain liegt am Siidende eines Steilanstieges. Nach
Siiden zu fallt das Gelande bis fast nach Konstanz nur wenig

mehr ab. Yon Westen her dringen zwei flache Talbildungen

in das Gebirge ein, die erste geht von der Siidostecke des

Mindelsees gegen Lagenrain, die zweite liegt 5 Kilometer

stidlicher und geht YOn Kaltbrunn nach Dettingen. Beide

trennen die so morphologiscli hervortretende SchoUe Yon
Freudental ab.

Sie scheint auch geologisch hervorzutreten. Ihr Siid- und
Ostrand ist gut erschlossen.

Am Siidrand linden wir die Grenze mo/mm

1. bei Kaltbrunn in 470 m Meereshohe;

2. nordwestlich der Dobelmiihle bei Dettingen in 480 m
Meereshohe.

3. bei Wallhausen am Hochschwand in 470 m Meereshohe.

Am Ostrand liegt die Grenze.

1. bei Wallhausen am Hochschwand in 470 m Hohe;

2. am Katharinenbach (neuer Weg) in 460 m Hohe;

o. bei Kargeck in ca. 480 m Hohe.

Talhintergrund Frassen und Bodenburg 600 — 590 m
Idrichstal 595
Siegmundsrate .... 580
Goggletal .585
Effletal 585
Steckenloch 570

Auch hier scheint eine Abrutschung am Steilhang vorzuliegen, denn die

Milchtigkeit der marinen Molasse ergibt an den Abhangen bloB 70—90 m.

') Die Grenze ist nicht erschlossen, doch liegt typischer Muschel
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Aus diesen Daten mu6 man schliefieu, daj3 die Grenze nur

einen sebr schwacheii Einfall nach Siidosten hat, undviel schwacher

einfallt als die Molasseschichten selbst (vgl. S. 525). Zugleich

erscheiut die Scholle abgesunken. Denn bei Langenrain liegt

die Grenze mo/mm noch 570 m, bei dem nahen Kargegg

jedoch 470—480 m hocli. Das vom Mindelsee gegen
Langenrain sich hinziehende Tal diirfte also einer

Query erwerfung parallel laufen, langs welclier der
Slid flii gel um etwa 90 m gesunken ist. Entsprechend

findet man an dem Halbmond nordlich der Kargegg statt der zii

erwartenden Haidenlocherschichten wieder die Banke der Sand-

schiefer.

Sehr wahrscheinlich hat auch das siidliche Grenztal

unserer Scholle, welches von Dettingen nach Kaltbrimn fiihrt,

diesen Charakter. Denn etwa 250 m nordlich von Wallhausen

sieht man eine machtige Sandbank in den Sandschiefern, welche

ca. 40 m iiber dem See fast horizontal am Abhang sich hinzieht,

auf eine Strecke von ca. 30 m unterbrochen. Siidlich der

Unterbrechung erscheint sie wieder fast 10 m tiefer imd hat

nun ein siidostliches Einfallen, welches fast bis Wallhausen

anhalt. Dort verschwindet sie plotzlich, dafiir erscheint ca,

40 m tiefer am See eine Muschelsandsteinbank, und die marine

Molasse verschwindet von hier ab gegen Siiden zu mit einem

Male. Zugleich springt das Ufer fast einen Kilometer ostwarts

vor (bei St. Nikoiaus) und hat hier einen Steilabfall in den

See von 130 m Tiefe,

P Siidlich des Tales Dettingen — Kaltbrunn ist die Molasse aut

der "Wests eite derHalbinsel durch machtige Glazialablagerungen

verhiillt. Am Ostrand aber tritt sie iiberall bis nach Staad

bei Konstanz zutage. Und zwar ist es stets die Sandstufe

von mo. Ein Absuchen des Ufers lieB mich iiberall noch die

Mergel und Kalkbanke der Ubergangsstufe antreffen, so dafi

die Grenze von mOg/mo^ ungefahr in der Spiegelhohe des

heutigen Bodensees verlaufen muB. Ihr entspricht vielleicht

der Quellhorizont am Seeufer. Die Mainau besteht, soviel ich

sehen kann, aus den Sanden von mOj, nur wenig unterhalb

des Seespiegels kommen indessen schon die Mergelbanke von

mo^ zum Vorschein.

Merkwiirdig ist das Verhalten der Molasse am Ufer gegen-

iiber der Mainau. An dem vom Heiligenholzle P. 453,5 herab-

sandstein in 450 m Hohe (Schalch, Nr. 6), so daB die Grenze bei

normalen Verhaltnissen nicht hoher als 20 bis 30 m liegen kann.
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kommenden Bache westlich der Mainau sieht man die Mergel

von mOi bei der Briicke in noch 445 m Meereshohe. Am
Augusta Kreuz zwischen Egg und Staad liegen sie fast ebenso-

hoch. IJber ihnen bilden dann die Sande von mOg die be-

kannte Molassewand, so da6 dort die Grenze mOa/mOi liegt.

Diese fallt nun stark slidostlich ein, so dai] sie kurz vor Staad

das Seeufer w^ieder erreicbt. Entsprecbend sieht man am Ufer

selbst bei niederem Wasserstand und giinstigen Aufscbliissen

noch etwas Muschelsandstein, den Gerollhorizont^) und die

Siifiwasserkalke, alles mit starkem siidostlichen Einfallen iiber

den Seespiegel heraustreten.

Es mu6 sich also wahrscheinlich hinter derMainau derMolasse-

horizont um mindestens 40 m wieder lieben. Hierin liegt dann

wohl auch der Grund, da6 ostlich von St. Katharina und in

einem alten Bruche nordlich der Konstanzer Brunnenstube

(zwischen dem Drumlins Kazet und Schwallert) obere SiiB-

wassermolasse vom Charakter mo^ wieder zutage tritt. Bei

den Bohrungen im Girartmoos, am Schwefelbrunnen und am
Abendberg (u. von WoUmatingen) hat man sie noch erreicht.

Doch sinkt sie rasch siidwarts in die Tiefe. Bei Staad und

St. Katharina ist sie von grofien, mit Morane erfiillten Kliiften

durchsetzt, die parallel den Seeufern streichen.

Die Mindelseeverwerfung. Gutmann (Nr. 18) hat

eine Sprunghohe von 100 m am Mindelsee selbst ausgerechnet.

Er hat die von Schalch (Nr. 6) bei Signal 444,4 gefundenen

fossilreichen Schichten zum oberen Muschelsandstein gezogen.

Konnten sie aber nicht ebensogut wie diejenigen am Diirrenhof

zum unteren gehoren? Die Verhaltnisse bei Iznang diirfen

nicht, wie Gutmann es tat, herangezogen werden, da die groBe

Wutachverwerfung dazwischen liegt. Durch Grabung fand ich,

dafi die marine Molasse an der Mooshalde siidwestlich des

Sees sicher bis 430 m hinaufreicht, und am Wage iiber den Heiden-

biihl reicht sie bis 440 m hinauf. Die Sprunghohe ist also sicher

kleiner.

Der westliche Fliigel dieser Verwerfung, die SchoUe von

„Hohen Gemmingen" zeigt im ganzen Verlauf keine Molasse-

aufschlusse. In ihrem nordlichsten Telle besteht sie, wie der

Aufschlui3 am nordlichen Tunneleingang und die Ablagerungen

am Wege im Brandblihlwalde beweisen, aus mu. Uber die

Sprunghohe kann hier kaum etwas ausgesagt w^erden.

^) Stadtrat Leiner hat die Gerolle in der Staader Molasse bereits

gekannt und im Rosgartenmusoum deponiert.
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GuTMANN laBt die Verwerfimgen im Stahringer Tale enden.

In der alten FluBschlinge Haslen siidlich des Haldenstatterhofes

soUte westlich Yom Signal 469,3 in 425 m Hohe ein Keller

gegraben werden. In dem dadarch entstandenen AufschluB

liegt glaukonitfiihrende Molasse mit scliwach siidlichem

Einfallen. Da nur wenige Meter tiefer die roten glaukonitfreien

Sande von mu. anstehen, so stehen wir hier offenbar an der

Grenze mm/mu. Am jenseitigen Hange liegt dieseGrenze in 500m
Meereshohe. In einem zufalligen Aiifschlusse wurden dort

glaukonitfiihrende Sande ausgegraben, wahrend kaum merklich

tiefer in dem Tobel, welcher vom Haldenstatterliof ostlich ansteigt,

die glaukonitfreien Sande von mu ziitage treten. Wir stehen

hier in der Fortsetzung der Mindelseeverwerfung, welche somit

hier eine Sprunghohe von 70 m hat. Sie hat die sonst kaum
verstandliche Flufischlinge des glazialen Peripheriestromes am
Haldenstatterhof verursacht. Ich mochte sie in gerader Richtung

bis Steifilingen fortsetzen. Sollte nicht das plotzliche Auftreten

von mm (Sandschiefer?) amWaldegg bei dem Worte „Homburg"
zv^ischen Singnal 558,4 und 530,0 mitten in mu mit ihr in

Yerbindung stehen? (Klemmpacket). Das Vorkommen liegt

genau in der Yerwerfungsrichtung, und die Molasse des Packetes

ist von eine Menge kleiner Yerwerfungen durchsetzt.

Am Frohnholz bei Steifilingen tritt bereits in den Kellern

oberhalb des SteiUlingersees in 460 m Meereshohe marine

Molasse^) zutage. Es muB ein tiefer Horizont sein, denn es

liegen Foraminiferengehause in ihr, und liberal 1 treten am
Berg in den hoheren Lagen die Sande von mm^ zutage.

Jenseits Steii31ingens, am gegeniiberliegenden Bergabhang finden

wir siidlich der Stockacher Querverwerfung nur untere
Molasse, und nordlich von ihr liegt am Kirnberg beim Stein-

bruch der Ubergang mm/mu 500m hoch. Dort ist ferner ein stark

westlicher Einfall, hier liegen die Schichten horizontal. Es
mufi also eine Langsstorung der Steilhalde des Koniswinkels

entlang von mindestens 40 m Sprunghohe hindurchgehen.

Sie kann mit der Mindelseeverwerfung, eventuell auch mit einer

Yerwerfung, welche dem Ostufer des Untersees parallel geht,

ungezwungen in Yerbindung gebracht werden.
2)

^) ScHALCii (Nr. 4) kaitiert und beschreibt am SiidfuBe des Frohn-
holzberges mu; ich habe von ihr nichts gesehen.

2) An das Frohnholz schlieCen sich nebeneinander drei mitten aus der
Ebene aufragende Hiigel an: der Johlisberg, der Friedinger-SchloBberg
und der Buchberg; sie leiten gerade fast in der Fortsetzung der
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Es ist nun bemerkenswert, daB die nordliclie Fortsetzung

am Bergabhange entlang genau aiif die Aachquelle fiihrt, wo
die bei Mohringen versinkende Donau wieder zutage tritt.

Uberblickt man das System der Yerwerfungen auf der

Bodanhalbinsel und ihrem Hinterlande, so erkennt man, daB

langs zweier Langsverwerfungen, der Dettenbachtal- nnd Mindel-

seeverwerfung, das Land treppenformig im Siidwesten gegen

den Untersee bin in die Tiefe sinkt Jenseits des Untersees

streicht dann fast parallel die Fortsetzung der Wutachtalver-

werfung, ihr abgesunkener Flligel liegt nun umgekehrt im Nord-

osten. Die breite Senke, in welcher der Untersee liegt,

erscheint somit als eine Grabenverwerfung, welche
der Gletscher ausgemodelt hat.

Diese Langsverwerfungen sind bei Langenrain und Dettingen

augenscheinlich durch zwei Querstorungen durchsetzt, langs

welcher das Land im Siidosten abgesunken ist. Die Yerlan-

gerung der siidlichen: Wallhausen—Dettingen—Allensbach trifft

nun in auffalliger Weise das Nordufer des Steiner Rheintales;

und da dort mehrere Anzeichen Yon Storungen Yorhanden sind

(SciiMiDLE, Nr. 17, S. 43 Anm.), so zogere ich nicht, die Linie

dorthin weiter zu fiihren. Siidlich YOn ihr erhebt sich auf der

Strecke WoUmatingen—Mainau der Molassehorizont wieder

(S. 542). Ein Quergraben oder wenigstens eine Quersenke durch-

setzt also den siidlichen Teil der Halbinsel. Und da ihre Siid-

grenze wieder in die Yerlangerung des Siidufers des Steiner Rhein-

tales fallt, so erscheint dieses Tal als siidwestliche Fortsetzung

der Senke. Sie durchquert das Unterseebecken in ganz ahnlicher

Weise, wie die Kraichgauer—Zabener Senke den Oberrheintal-

graben.

Sie setzt sich iibrigens auch nordostwarts iiber den Uber-

linger See fort. Am FuBe des Meersburger Berges erscheinen

bei Meersburg die oberen Schichten der marinen Molasse wieder

(SciiMiDLE, Nr. 17, S. 38 Anm.) als genaues Analogon ihres

Wiedererscheinens am Westufer bei Staad. Die Yon der

Mainau nach Unteruhldingen hinziehende 40—80 m hohe unter-

seeische Bodenschwelle, welche das Becken des Obersees in

Stockacher Verwerfung anf die Plohentwiel hin und bestehen aas

scheinbar horizontal gelagerter mm. Sie miissen wohl mit der

Stockacher Bruchlinie in Beziehung stehen.

') Diesem Einsinken ist es zuzQSchreiben, daB an der Spitze der

Halbinsel, etwa vom Mindelsee an, im Westen die Molasse gar nicht

mehr zutage tritt und nur noch an der Ostseite sich findet.
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auffalliger Weise von dem des Uberlingersees trennt, ist wohl

als Fortsetzung der Molasseerhebung Wollmatingen—Mainau
zu betrachten, sie liegt genau in ihrer Verlangerung Aber
auch die nordliche Begrenzung unserer Quersenke, die Storungs-

linie Allensbach—Dettingen—Wallhausen, setzt sich am jen-

seitigen Ufer in dem Talzuge Uberlingen—Liptingen fort. Der
Muschelsandstein Hodinger Steinbruch—Spetzgart—Uberlingen

Hohlestrafie liegt nach obigen Darlegiingen (S. 525) an der

Grenze von mm^ zu mmg, die obere Grenze der marinen

Molasse steht viel hoher an; beim Siegmundshau in 620 m
Meereshohe, bei Owingen—Hollwangen in ca. 600 m Hohe, bei

den Sorgenhofen in 560 m Hohe findet man noch marine Molasse

mit Austern und Haifischzahnen. Siidlich des obengenannten

Talzuges aber liegt diese Grenze am Restlehof bei Deisendorf

in nur 460 m Hohe. Diese Punkte lassen sich kaum, ohne eine

Storung anzunehmen, miteinander in Yerbindung bringen. Noch
auffalliger zeigt sich dieses in dem Umstande, da6 bei Uber-

lingen an der HohlestraBe noch die obersten Lagen des Heiden-

lochersandsteines anstehen, zwei km siidostlicli davon jenseits

des Talzuges aber liegt — bei NuBdorf bereits obere SiiBwasser-

molasse am Seeufer. AUe diese Punkte siidlich der genannten

Linie Uberlingen-Liptingen liegen viel zu tief.

XII. Das Alter der Storungen.

Nach den soeben geschilderten Verhaltnissen des Seebeckens

zwischen der Mainau und Unteruhldingen mochte ich vermuteii,

dafi die Querstorungen alter sind als die Langs-
storungen. Sie durchsetzen, ohne nachweisbare Ablenkung zu

erleiden, die durch die Langsbriiche entstandenen Seetaler.

Diese dagegen werden, wie gerade die merkwiirdige Ost-

schwenkung des Uberlinger Sees bei der Mainau zeigt

(SciiMiDLE, Nr. 17, S. 42) oder im kleineren MaBe das vor-

') Zeppelin (Schr. d. Ver. f. Gesch. des Bodensees und s. Umgbg.
XXn 1893) halt diese Scliwelle fiir eine Endmorane. Ich kann dieser

Anschauung nicht mehr beitreten. Sie ist viel zu hoch und breit

(80 m hoch und 3 km breit!) fiir eine Endmorane des Konstanzer
Ruckzugsstadiums, und zu ihm konnte man sie nur rechnen. Sie steht

ferner mit keiner Ufermorane in Verbindung-, diese treten vielmehr

sudlicher an den See heran. Nirgends entsprechen den Seitenmoranen,

"welche an den See herantreten, auf dem tiefen Seegrund iiberhaupt

Endmoranen, Dieses kommt augenscheinlich davon her, daB der

Gletscher in dem tiefen Seebecken kalbte und mit den schwimmenden
Eisschollen sein Erdmaterial verfrachtete. Es konnte also gar keine

Endmorane zustande kommen.

Zeitschr. d. D. Geo! Ges. 1911. 35
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springende Ufer nordlich von Dingelsdorf, von jenen beeinflufit.

Auch bestimmen sie in weit geringerem MaBe das Relief der

Gegend; nur in dem Steiner-Seearm treten sie morpbologiscli

starker hervor, obwohl beide im gleichen Grade von den Rkein-

gletschern imd seinen Abwassern erodiert wurden ^j. Der

Steiner-Seearm verdankt vielleicht einer Neubelebung dieser

Storungen seinen Ursprung.

Zum Nacbweise ihres absoluten Alters glaube ich auf die

Diskordanz hinweisen zu miissen, welche wir oben zwischen den

Molassebanken und den Grenzhorizonten konstatieren konnten.^)

(S. 541). Sie ist durch Senkungen in der Ricbtung unserer

Querstorungen hervorgebracbt, so da6 diese scbon in der Mio-

canzeit wahrend der Ablagerung der Molasse auftraten Dafi

sie sich jedoch bis in die Diluvialzeit hinein fortsetzen, be-

weisen die Beobachtungen Pencks (Nr. 7) und Hugs (Nr. 15)

iiber die Storung der Deckenschotter im Rheintal von Eglisau

bis Basel, welcbe Pexck speziell mit Storungen in Yerbindung

bringt, die unsern Querstorungen zugerechnet werden miissen.

Die Langsverwerfungen sind wohl ausschliei31icb diluvialen

Alters. Bei der Mindelseeverwerfung glaube ich dieses aus der

aufierordentlich niederen Lage des Deckenscbotters auf dem
Friedinger Scblossberge, gegeniiber den gleichaltrigen Scbottern

auf den angrenzenden Horsten, dem Bodanriicken und dem
Schienerberge, direkt folgern zu konnen. Nordostlich von

Radolfzell in der Nahe des Jagerhauses beim Lindenhof liegen

ferner im Walde versteckt harte, alpine Konglomerate, welche

absolut das Aussehen der Deckenschotter tragen, in nur

430 m Meereshohe. Sie liegen ca. 200 m tiefer als die gleich-

altrigen Bildungen am Hiigelstein auf dem Bodanriicken und
sind um diesen Betrag durch die Mindelsee- und Dettenbach-

talverwerfung gesunken *),

^) tiber die fluvioglaziale Ausarbeitung dieser Storungen in

Peripherie-, Flanken-, Plateau- und Gefallstaler, besonders iiber die

unsjmmetrische Erosion der Langsverwerfungen, siehe meine Arbeit

Nr. 17. Ich habe jenen Ausfiihrungen nur hinzuzufiigen, daC den
Talbildungen in weit groCerem Umfange, als ich damals annahm, Ver-

werfungen zugrunde liegen.

^) Ich habe hier natiirlich niclit die Diagonalschichtung in den
einzelnen Molassebanken im Auge, welche man genugsam beobachten
kann.

^) Seiche Senkungen miissen schon aus dem Umstande gefolgert

werden, daC am Ende des Burdigalien alpine Gerolle bis Uberlingen

verschwemmt wurden, iiber welchen sich dann die obere SiiBwasser-

molasse in einer Machtigkeit von 100 m und mehr ablagern konnte.

GuTMANN (Nr. 18) ist geneigt, die Konglomerate am Bahnwarter-
haus bei Stahringen als verworfenen Deckenschotter zu betrachten.
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Diese Verwerfungen (oder wenigstens die eine daTOn) sind

also jiinger als die Mindeleiszeit.

Nach Regelmann (Nr. 16) dauern diese SenkuDgen auf den

obengenannten Erdbebenlinien beute nocli an. Die Hohen-

marke des Lindauer Pegels sank z. B. im Zeitraum 1869/95

um 100 mm iind die des Konstanzer in der Zeit Ton 1866 bis

1890 um 163 mm. Dieses wiirde in 1000 Jahren — einen

gleichmaBigen Verlauf des Phanomens vorausgesetzt — eine

Senkung von 4 m ausmachen und in 20 000 — also seit

der Achen-Schwankung — eine solclie von 80 m. Einen so

grofien Betrag kann die Senkung wabrend der genannten Zeit

jedoch nicht erreicbt haben, denn die AusfluBofFnungen der

glazialen Stauseen und die Deltabohen stimmen heute nocb

gut iiberein, und die Seitenmoranen schlieBen sich im allgemeinen

noch gut an die Endmoranen an (Schmidle, Nr. 20). Doch mu6
ich zugeben, daJ3 am Seminar bei Kreuzlingen, wo der schon

ausgebildete Seitenmoranenzug Zuben — Kreuzlingen in die

Konstanzer Stirnmorane iibergebt, eine merkbare Hohendifferenz

vorhanden ist.

DaB freilich Senkungen, welche z. T. mit Yerwer-
fungen verbunden waren, und welche das heutige
Unterseebecken schufen, seit der L aufenschwankuiig
Pencks, und zwar vorziiglich wabrend der wieder vor-

dringende Laufengletscber die Gegend bedeckte, vorkamen,

glaube ich im Folgenden nachweisen zu konnen.

XIII. Die Entstehung des heutigen Untersees.

Zwischen Konstanz und Hegne und auf der Insel Reichenau

liegen Kiese, — sie bilden auf der rechten Talseite vom Jakob

bei Konstanz bis hinter die Station Reicbenau eine deutliche

Terrasse — welche zwar jiinger als die Drumlin sind, aber

trotzdem wieder vom Gletscher bedeckt wurden. Es liegen

Moriinen auf ihnen, sie sind von den Gletscherabwassern erodiert,

und ihre Oberflache ist durch die EiDwirkung des Gletschers

in kamesartige Hiigel umgemodelt. Sie zeigen in alien guten

Aufschliissen (solche sind gerade jetzt bei dem Bau der Irren-

anstalt Reichenau vorhanden) echte Deltastruktur, mit Delta-

schichtung und UberguBschichten. Die ersteren fallen nach

Nordosten ein, sie sind somit von einem aus dem heutigen.

Ich halte dieses nicht fiir richtig, sie liegen uuf ungestorter unterer Su6-

wassermolasse. Auf der anderen Seite des Tales bei Haslen liegt eben-^

falls auf ungestorter Molasse ein zweiter Fetzen. Nach meiner Ansicht
gehort diese alte Talsohlenschotter zur Rifieiszeit.

35*
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Rheintal liber den heutigen Untersee hin in das Bodensee-

becken zentripetal stromendenFlusse abgelagert worden. Auch die

Kieslage der UberguBschichten zeigt eine solche Stromrichtung

an. Sie sind somit interstadial und alter als der
heutige Untersee. Nun liegen die UberguBschichten bei der

Irrenanstalt Eeichenau und auf der Mettnau nicbt mehr hori-

zontal oder fallen schwach in ihrer Stromrichtuug ein, sondern

sie sind gegen den Untersee mehr oder weniger stark geneigt.

Sie sind somit in dieser Richtung gesunken.

Nicht selten (z. B. am Tabor, beim Jakob) sind sie von

Verwerfungen durchsetzt. Diese streichen stets dem See

parallel, und der seewarts gelegene Fliigel ist gesunken. Die

Kiese sind in der Nahe der Verwerfuug stark zerriittet, so daB

jede Schichtung unklar wird, oft zeigen sie jedoch einen so

scharfen Bruchrand und eine so ausgezeichnete Schleppung, das

ich schlieBen muB, sie sind im harten gefrorenen Zustaud gestort

worden. Geradezu evident konnte dieses am Tabor kiirzlich

beobachtet werden, wo ein eckiger und in sicb geschichteter Sand-

block in dem Schutt der Verwerfungsspalte vollig intakt, aber

ganzlich verdreht lag. Er mu6, a]s er losgerissen wurde,

hart gefroren gewesen sein, so dafi sein Ban nicht zertriimmert

wurde. Bei dieser Senkung sind die Kiese, was man vielerorts

beobachten kann, an die teilweise miteinsinkenden harteren

Drumlins und an die liegeude Morane hicgeprefit worden^).

Die Kiese sind ferner wasserfiihrend. Die Stadt Konstanz

bezog lange Zeit das Wasser aus ihnen. Es wurde wiederholt

am Eande und in der Mitte der Konstanzer Schwelle auf sie

gebohrt. Diese Bohrungen erlauben, ihren Verlauf im Unter-

grund der Konstanzer Quelle zu verfolgen. Sie siuken all-

mahlich gegen Siiden ein, bis sie ca. in der Mitte der Schwelle

eine Tiefe von 50 m unter der heutigen Oberflache erhalteu,

dann steigen sie gegen die siidliche (Schweizer) Talflanke etwas

an, erreichen dort aber die Oberflache nicht mehr, sondern

stoBen an Molasse ab.

In der Mitte der Konstanzer Schwelle kommen
also die Kiese tiefer als der Boden des heutigen Unter-

sees zu liegen.

') Bei St. Katharina (Paulcke, Nr. 13) und in den Bierkellern

von Staad ist die Molasse von Spalten durchzogen, welche den See-

ufern parallel streichen und mit Morane argefiillt sind. Ob Verwer-
fungen vorliegen, laBt sich bei der undeutlichen Schichtung von mo2
nicht feststellen. Diese Spaltenbildung ist indessen meines Erachtens

mit diesen Senkungen in Verbindung zu bringen.
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Nach den geschilderten Verhaltnissen am nordlichen

Seitenrande der Schwelle muij man dieses Yerhalten auf eine

Senkung, welche in der Ricbtung der Schwellenaclise verlauft,

zuriickfiihren. Das teilweise Wiederaufsteigen im Stiden und
das Abbrechen dort an der Molasse fasse ich als Schleppung

auf, so dafi die Storung der siidlichen Talseite -entlang geht.

Sie liegt in der Yerlangerung der Wutachverwerfung.

Ein Einfallen der Kiese unter den Boden des Untersees und
Wiederauftauchen zeigt ferner der Kieszug derMettnau und
seine unterseeiscbe Fortsetzung bis zur Reichenau auf das Deut-

lichste. Ein AufschluB im siidlicheren Teile des Zuges MeQ das

Einsinken der Kiesschichten gegen die Reichenau deutlich er-

kennen. Sie liegen nordlich davon, yon Moranen bedeckt, in

der groJSen KieBgrube bei RadolfzeJl noch vollig horizontal.

Diese Beobachtungen und das oben geschilderte Verhalten

unseres Kieszuges bei der Irrenanstalt Reichenau laBt ferner

den Schlui3 zu, daB er auch dort unter den Boden des

Gnadensees einsinkt und an der Reichenau wieder zutage tritt.

Die Quellenverhaltnisse auf der Insel, auf welche mich Herr

Geh. Oberbergrat Honsell aufmerksam machte, weisen ferner

direkt darauf hin. Am Siidrande der Insel treten fast in der

Hohe des heutigen Seespiegels aus den Kiesen Quellen zutage,

welche kaum einmal versiegen und eine betrachtliche Menge
Wasser fiihren. Die kiesige Oberflache der Insel, welche zudem
sehr schmal ist und allseits zum See absinkt, lafit Wasser-

ansammlungen, welche Quellen das ganze Jahr hindurch speisen

konnten, gar nicht zu. Das Wasser diirfte also Yom Festlande

kommen. Nach Lage der Verhaltnisse kann hier nur das Nord-

ufer in Betracht gezogen werden und als leitende Schichte nur

unsere von Moranen unterlagerten und bedeckten Kiese. Bei

Allensbach tritt am Nordufer Wasser aus den Schichten aus,

und im Gnadensee sind unterseeische Quellen, die schon manchem
Schlittschuhlaufer gefahrlich wurden.

Die Reichenau erscheint demnach als eine Staffel in diesem

Senkungsgebiete. Der Kieshorizont liegt denn auch ensprechend

tiefer. Wahrend er bei Wollmatingen auf der Bodanhalbinsel

bis 450 m ansteigt, liegt seine Oberflache hier in 410 bis 420 m
Meereshohe.

Da unsere Kiese von Konstanz bis zur Reichenau

eine Stromrichtung vom heutigen Rheintale her unzweideutig

anzeigen, so kann zu ihrer Ablagerungszeit das Steiner Seetal

nicht in seiner jetzigen Form existiert haben. Es liegt demnach
hier eine Querstorung jugendlichsten Alters vor, wahrscheinlich

eine Neubelebung der alten, iiber den Bodanriicken und iiber
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den Uberlingersee bin in das Frickingertal yerfolgbaren Senke

(S. 544).

Nach PENCKSclier Terminologie miissen diese Storungen in

die Postlaufenzeit gestellt werden, denn die gestorten Kiese

sind jtinger als die Drumlins und wurden doch wieder 7om
Gletscher bedeckt.
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