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========== Separat-Abdruck ========== 
aus dem IX. Jahres-Berichte des Kommunal-Obergymnasiums in Bregenz. 



Der Pfander gilt als Aussichtsberg ersten Ranges, und dieser Umstand 
findet im wesentlichen seine Begri.indung in geologischen Verhaltnissen. Er ist 
ein weit vorgeschobener Posten des hinter ihm liegenden gewaltigen Heeres 
aufgetiirmter Gipfel, und indem er fast alle seine Nachbarn i.iberragt und gegen 
Jen Bodensee, die Stadt Bregenz und die Rheinebene steil abbricht, bietet er 
so dem Beschauer auf seiner Spitze die groBtmogliche Abwechslung landschaft
licher Schonheiten. 

Als Pfander soll in den nachstehenden Zeilen nicht bloB die 660 Meter 
iiber den Bodensee sich erhebende Spitze bezeichnet werden, sondern die ganze 
damit zusammenhangende Bergmasse, for welche allein nach Norden hin eine 
orographische Grenze nicht deutlich ausgesprochen erscheint. Im Osten ist 
der Pfander durch den engen, aber tiefen Wirtatobel und dessen viel seichtere 
Ve~langerung vom vorliegenden Berglande getrennt; im Si.iden steigt er am 
rechten Ufer der Bregenzer Ach mit steilem, von jaher, langer Felswand 
gekrontem Gehange unvermittelt aus dem Rheintale und bildet in etwa 7 50 m 
Seehohe eine Terrasse, auf welcher die Ortschaft Fluh sich ausbreitet. (Vergl. 
die beigegebene Abbildung.) Von bier aus beginnt der eigentliche Kamm des 
Berges, der wellenformig dahinzieht, im Gipfel mit 1060 Meter seine groBte 
Hohe erreicht und eine streng siidnordliche · Richtung einhalt. Rechtwinkelig 
zum Hauptzuge des Pfanders springt ein Auslaufer desselben gegen Westen 
kiihn ins Rheintal vor, es ist das Ende der erwahnten si.idlichen Felswand, der 
Gebhardsberg, welcher trotz seiner verhaltnismaBig geringen Hohe (nur 200 m 
i.iber dem Bodensee) ehen wegen seiner vorgeschobenen Lage und seines steilen 
Abfalles nach Si.iden und Westen eine sehr beliebte Aussichtswarte bildet. 
Vom Hafen aus gesehen, ist der Gebhardsberg mit der Hauptmasse des Pfanders 
durch einen bewaldeten Bergri.icken verbunden, dessen nordwestwarts gerichtete 
Abdachung zum Tei! von Wald, zum Teil von einer groBen Wiesenflache 
bedeckt ist. 

Am Si.idostende des Sees laBt der Pfander der Stadt Bregenz Raum zu 
bescheidener Ausbreitung, nahert sich jedoch gegen Norden allmahlich dem 
Ufer und an der ehemaligen Bregenzer Klause besptilen die Wogen direkt 
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seinen FuB. Ein Fels_riegel, welcher bier ehedem unmi ttelbar in die Fluten 
des Sees vorragte, wurde gelegentlich des Baues der ReichsstraBe und Bahn
linie weggesprengt. 

Einen schonen Uberblick iiber den Aufbau des Pfanders gewinnt man 
vom Nordufer des Sees, etwa von Baumle aus. Von hier aus sieht man 
deutlich, daB der Pfanderstock aus mehreren, parallel iibereinander liegenden 
Terrassen besteht, die eine ziemlich sanfte Neigung nach Nordwesten besitzen, 
wahrend sie gegen Westen mit fast senkrechten, hohen Felswanden abbrechen. 
Eine groBere solche Terra!3se entsteigt vor der Kirche in Lochau unmittelbar 
dem Flachlande und erhebt sich am Haggen bis auf etwa 300 m iiber den See. 
{Siehe die Abbildung.) Hier erreicht sie ihr Ende, wird aber von da aus 
<lurch eine ~twa 50 m tiefer liegende, mehr westlich abfallende Terrasse abgelost, 
welche die kleinen Weiler Altreute und Halbstation tragt und ostlich von 
Bregenz mit einer steilen Felsma~er in sehr bedeutencer Hohe iiber dem See 
(300-500 m) abbricht. (Siehe die ' Abbildung.) Auch vom Siiden gesehen, 
etwa von der Achbriicke aus, zeigt der Pfander deutlich stufenformigen Aufbau. 
Am FuBe der Felswande aller Abbruchstellen liegen groBe Massen von Gehange
schutt, deren steile Boschungen Nadelw~ld tragen, wahrend die sanfter g'eneigten 
Flachen der Terrassen von Wiesenmatten bedeckt sind. Letztere ermoglichen 
eine allerdings schwache Besiedelung des Pfanders in vereinzelten kleinen 
Weilern. Entsprechend der Neigung der Terrassen nimmt die Hauptmenge 
des Niederschlagswassers ihren Lauf nach Westen und Nordwesten und so 
kommt es, daB gerade die Westflanke des Pfanders von zahlreichen, zum Teil 
sehr tiefen Tobeln durchfurcht ist. 

Nachdem wir uns im Vorausgehenden die notige Ubersicht i.iber die 
Lage, Form und Gliederung des Berges verschafft haben, wollen wir zunachst 
die Gesteinsarten, welche am Aufbau des Pfanders beteiligt sind, etwas naher 
kennen lernen, dann ihre Lagerungsverhaltnisse erortern und endlich uns ein_ 
Bild zu machen versuchen von der Herkuntt dieser Gesteine und der Entstehung 
des Berges selbst. 

Als die hauptsachlichsten Gesteinsarten des Pfanders sind zwei Sorten 
Sandstein zu nenner., namlich ein hellgrauer und ein gelb- bis rotbrauner-, 
welche als Molassesandstein bezeichnet werden, und ein rotes oder gelbliches 
Konglomerat, die sogenannte Nagelfluh. 

Der hellgraue Sandstein bildet die Unterlage des Berges, man konnte 
sagen seinen Sockel. Er ist an mehreren Stellen gut aufgeschlossen, so am 
Si.idfuBe des Gebhardsberges am »falligen Bach«, in einem Steinbruche bei 
WeiBenreute, mehrmals langs der neu erbauten, nach Langen fiihrenden StraBe 
und in der Tief e des Wirtatobels. Meist zeigen seine Schichten eine Machtigkeit 
von zwei bis mehreren Metern, sind also dickbankig; im Steinbruch bei 
W eiBenreute hingegen liefern sie nur zwei bis mehrere dm dicke Platten. In 
diesem Sandstein sind Korner von hellem Quarz und schwarzem Kieselschiefer 
mit weiBen Glimmerschi.ippchen <lurch einen feinsandigen Kalkmergel verbunden. 

Der 
wer 
sich 
in 
gefi 
Gn: 
die 
We 
1aB1 
Da 
ist 
Ve1 
Dei 

gel: 
nicl 
ge 

br 
ci 
u 

zu 
d 
d 



n 

1-

.n 

.n 

:n 

n, 
n. 
ar 
e. 
llS 

,t, 
)U 

ee 
:n, 

lU. 

;e
en 
en 
en 
ge 
so 
eil 

:lie 
st 

1er 
ein 
ng 

ten 
1er, 
es 

nte 
am 
bei 
aBe 
keit 
bei 
In 

efer 
:len. 

VII 

Der Kalkgehalt des Gesteins gibt sich <lurch lebhaftes Au fbrausen zu erkennen, 
wenn man Proben davon mit verdi.innter Salzsaure behandelt. Er offenbart 
sich auch darin, daB auf Kli.iften dieses Sandsteines an manchen Fundorten, so 
in dem weiter sildlich gelegenen Schwarzachtobel, schone Kalkspatdrusen 
gefunden werden, deren Krystalle bemerkenswerter Weise stets die Form des 
Grundrhomboeders zeigen, nach welcher das Mineral spaltbar ist, eine Form, 
die als Krystallgestalt des Kalkspates sonst nur sehr selten zu beobachten ist. 
W egen des mergeligen Bindemittels ist der graue Molassesandstein weich und 
laBt sich leicht bearbeiten, ist aber auch wenig dauerhaft und nicht wetteriest. 
Da er in beliebig grof;3en Rlocken und ebenen Platten gewonnen werden kann, 
ist er in hiesiger Gegend ein wichtiger Baustein und findet eine vielseitige 
Verwendung zu -Fensterstocken, · Torsaulen, Ti.irfuttern, Stiegenstufen, sowie als 
Deckstein. Die groBten Blocke werden an mehreren Stellen in der Schweiz 
gebrochen. V ersteinerungen dieses Sandsteines sind im Bereiche des Pfanders 
nicht bekannt geworden. Gelegentlich erscheinen die Schichtflachen fein wellig 
gekrauselt. 

Uber dem grauen, unteren Molassesandstein liegen die Schichten des 
braunen Sandsteins und der Nagelfluh, welche in oftmaliger Wiederholung 
einander ilberlagern und beziiglich ihrer Machtigkeit den groBten Schwankungen 
unterliegen. Sie setzen ' die Hauptmasse des Berges zusammen. An den 
Abbruchstellen und in den Tobeln sind diese Schichten allenthalben gut auf
~eschlossen. In unserer Betrachtung wenden wir uns zunachst der Nagelfluh 
zu, welche zwar vom braunen S;rndstein an Masse bedeutend iibertroffen wird, 
durch ihre groBe Widerstandsfahigkeit jedoch das eigentliche Charaktergestein 
des Planderberges darstellt. 

Die Nagelfluh besteht aus abgerollten Stilcken eines hellgrauen, dichten 
Kalksteines, eines gelblichen Sandsteines und eines schwarzen oder roten dichten 
Quarzes, welche durch ein festes, kalkigsandiges Bindemittel zusammengehalten 
werden. Die Kalkgerolle machen nahezu zwei Drittel der Gesteinsmasse aus, 
das i.ibrige sind vornehmlich Sandsteingerolle, wahrend die Quarr.gerolle sehr 
zuri.icktreten. Wegen des Vorwaltens der Kalkgerolle ist das Gestein als 
Kalknagelfluh .zu bezeichnen. Das Bindemittel ist <lurch beigemengtes Eisen
oxyd braun oder rot gefarbt und bedingt die Farbe des Gesteins. Die Roll
steine sind meist nuB- bis faustgroB, selten erreichen sie KopfgroBe. Da, wo 
die Nagelfluh an den braunen Sandstein grenzt, ist oft ein Kleinerwerden des 
Gerolls und Zunahme des Bindemittels bemerkbar, so daB ein rascher Obergang 
vbn der groben Nagelfluh in den feinen Sandstein stattfindet. Ihrer Festigkeit 
wegen wird die Nagelfluh auf den Fahrwegen im Bereich des Pfanders zu 
StraBenschotter zerschlagen, auBerdem findet sie in Garten und Anlagen zur 
Auffi.ihrung ktinstlicher Felsgruppen sowie als Baustein Verwendung. Stellen
weise, so am alten Fahrwege nach Fluh und an der neuen StraBe nach Langen, 
bemerkt man in den angebrochenen Nagelfluhfelsen weiBe Streifen. Zurn Teil 
gehoren sie krystallinischem Kalkspat an als Ausfiillung von Lucken, zum 
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Teil jedoch erweisen sie sich bei genauerer Besichtigung als Bruchstiicke von 
groBen, I - 3 cm dicken Austernschalen, und wenn man Gluck hat, kann man 
sogar vollstandig erhaltene Exemplare, aus flachem Deckel und gewi:ilbter 
Unterschale bcstehend, erbeuten. 

Von besonderem Interesse sind einige Bli:icke der Nagclfluh, welche am 
sogenannten »Gschlief«, einem alteren Bergrutsch, in halber Hi:ihe des Pfanders 
im Walde liegen, und ahnliche Bli:icke werden auch noch an anderen Stellen 
zu fmden sein. Deren Hauptmasse besteht aus gewi:ihnlicher, fester Kalknagel
fluh, in welche nicht allzumachtige Lagen eingeschaltet sind, deren Kalkgeroll 
oft zahlreiche, bis r cm tiefe, rotgefarbte Eindriicke aufweisen. Aul der Breit
seite der Geschiebe sind die Gruben seichter als am Rande derselben und in 
sie dringen die schmalen Seiten und abgerundeten Spitzen der benachbarten 
Geschiebe ein. Hierdurch erscheinen die an und fiir sich losen Geri:ille gegen
seitig fest verankert, so daB man Mi.ihe_ hat, selbst bei Anwendung des Hammers, 
·einzelne Geri:illstiicke aus ihrem Zusammenhang herauszulosen. Das Bindemittel 
solcher Teile <ler Nagelfluh ist nicht wie sonst feste Sandsteinmasse, sondern 
ein erdiger, sparlich vorhandener Mergel, fehlt sogar stellenweise ganz, und 
dieser Umstand gibt uns die Mittel an «;lie Hand, wie wir uns das Zustande_ 
kommen der Eindriicke zu denken haben. Da die Geri:ille hier nur . <lurch 
wenig Zwischenmasse von einander getrennt wurden, so konnte sich der Druck 
der dariiber lastenden Gesteinsmassen nicht mehr so gleichmaBig wie anderwarts 
bei Anwesenheit einer reichlichen Zwischenlage verteilen, sondern beschrankte 
seine Wirksamkeit auf einzelne Punkte der losen Gerolle. Die Folge davon 
war das Eindringen der nmden Spitzen und Kanten der Rollsteine in die 
breiteren Flachen und Kanten ihrer gleichharten Nachbarn, ein Vorgang, 
welcher wohl <lurch die li:isende Kraft des im Gestein enthaltenen Wassers 
(die Bergfeuchtigkeit) noch wesentlich unterstiitzt wurde. 
Eindringen der" Geschiebe ineinander wahrte solange, bis 
Druckverhaltnisse erreicht war. 

Das gegenseitige 
ein Ausgleich der 

Der bald gelbliche, bald rotbraune obere Molassesandstein besteht haupt
sachlich aus Quarzki:irnern und einem kalkig-tonigen Bindemittel, <lessen Bei
mengung, ein rotes oder gelbes Eisenoxyd, dem Gestein die charakteristische 
Farbe verleiht. Wegen seiner geringen Festigkeit und seiner meist diinnplattigen 
Absonderung kommt ihm als Baustein bloB eine geringe Bedeutung zu. Auf 
den Scbichtflachen zeigt der rote Sandstein im Bereich des Gebhardsberges 
sehr haufig schi:ine Wellenfurchen, die <lurch einen Eisenoxydi.iberzug eine 
dunkelrote Farbe haben und deren Langserstreckung nordlich gerichtet ist. 
Wenn diese Wellenfurchen etwas flacher sind, ki:innen sie auf Bruchstiicken 
leicht Blattabdriicke vortauschen. An Masse iibertrifft der obere Molasse
sandstein die Nagelfluh sehr bedeutend und ofter kann man beobachten, daB 
Nagelfluhbanke in die Sandsteinschichten vi:illig eingebettet liegen und an 
ibren En den spitz zulaufen ( auskeilen ). An stark abgetragenen Stellen bildet 
die Nageltluh immer cine schiitzende Decke for den darunter liegenden, weniger 
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widerstandsfahigen Sandstein. Recht deutlich- ist dieses Verhalten am Gebhards• 
berg, sowie an den Steilwanden unterhalb Fluh, bei Lochau und am .Berg Isel 
ausgepragt. Am Stidabbruch des Gebhardsberges steht eine senkrechte, fast 
20 m hohe Wand des gelblichen Sandsteins an, die auf Nagelfluh aufruht und zu
oberst selbst eine etwa IO m machtige, stark vorspringende Nagelfluhdei::ke tragt. 

Gute Aufschliisse dieses Molassesandsteins sind • allenthalben sichtbar, so 
an jeder Abbruchstelle, in den Tobeln und im Steinbruche am Talbach. . An 
letzterem Orte sind zwei dtinne, hellgrtiqe Schichten · in den hier dunkelroten 
Sandstein eingelagert, weldi'.e <lurch den Farbenkontrast sich scharf abheben. 
Die grtine Farbung dieser Sandsteinschicht rtihrt von Glaukonitkornern her, 
weshalb das Gestein als glaukonitischer Sandstein bezeichnet wird. Die beiden 
verschiedenfarbigen Sandsteinarten grenzen unvermittelt aneinander. Man kann 
Handstticke erhalten, welche zur Halfte aus der roten, zur Halfte aus der griinen 
Abart bestehen. 

Versteinerungen kommen im oberen Molassesandstein nur- stellenweise 
vor, <loch ist ihr Erhaltungszustand im allgemeinen kein gi.instjger. Oberhalb 
des »falligen Baches« am Stidabbruch des Pfanders sind sie in einer hellgrau
gri.inen, etwas Gl_aukonit filhrenden Abart des Gesteins in ziemlicher Menge 
enthalten. GroBtl!nteils sind es bloBe Steinkerne, das heiBt sandige Abformungen 
von Muscheln- und Schneckenschalen des Meeres, deren Kalkgehalt bis auf 
kleine Reste verschwunden ist. Am besten sind die derben Schalen einer 
Auster erhalten. Die haufigsten Versteinerungen sind die Steinkerne einer 
Muschel, welche 3 cm lang und mit facherartig auseinander laufenden Rippen 
bedeckt sind (Cardita ?), seltener sind etwas kleinere, konzenttisch gestreifte 
(Venus?), sowie die an einem Ende stark klaffenden einer Bohrmuschel (Pholas 
cylindrica). Die zart langs gestreiften Steinkerne einer Kreiselschnecke (Trochus 
patulus) erscheinen infolge des Gebirgsdruckes oft sehr platt gedri.ickt. Ver
wandte Arten dieser ausgestorbenen Weichtiere leben noch gegenwartig in den 
.europaischen Meeren. Auf dem Riese-Pfanderwege wurde ein la,nglicher Haifisch
zahn (von Lamna cuspidata)' gefunden; eingeschlossen in einem Stti_ck Sandstein, 
und es haften· ihm noch Spuren des gelblichen Sandsteines an. Einmal wurde 
im roten· Sandsteine des .Steinbruches am Gebhardsberg der versteinerte Hals
wirbel einer groBen Hirschart aufgefunden, der in der Sammlung des Vorarlberger 
Landesmusei.1ms auf bewahrt wird. . 

Wir haben · noch der Einlagerungen zu_ gedenken, welche an manchen 
Stellen den Schichten des Sandsteins und der. Nagelfluh eingeschaltet sind. 
Als eine solche wurde der glaukonitische Sandstein bereits erwahnt. Oberhalb 
des »falligen Baches«, wo die Grenze z'wischen dem unteren, hellgraue1,1 und 
dem oheren, rotlichen San·dstein sehr gut aufgeschlossen ist, sind beide Sand
steinarten durch eine etwa 10 Meter machtige Me,rgelbank getrennt, deren 
Hauptmasse· lichtgrau gefarbt ist, wahrend ihre obersten Lagen in einer Machtig
keit von etwa 1/2 Meter <lurch ihre rot, griin und blau gefleckte Fiirbung sich 
davon auffallend abheben. Es ist die ·sogenannte bunte · Molasse. Am Grunde 
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der lichten Mergelschicht, in dem kleinen Steinbruch daselbst, ist noch eine 
weitere Einlagerung zu erwahnen, namlich der Rest eines nicht g:;i.nz I dm 
dicken Pechkohlenfiotzes, das in einen dunkelgrauen, von Glimmerschiippchen 
glitzernden, sandigen Mergel eingebettet liegt. Dieser schlieBt zahlreiche gelblich
braune Schalen von Schnecken und kleinen Muscheln ein. . Die Schnecken
gehause sind 2-3 cm groB, an der Oberflache fein punktiert und infolge des 
Gebirgsdruckes stets ganz flach zusammengedri.ickt; sie gehoren Arten von 
Helix (also Landschnecken) ap. Seltener als die Schalen der Schnecken sind 
die einer r cm groBen Si.iBwassermuschel (Cyclas). Die schwarze Farbe cles 
sandigen Mergels ist durch den Gehalt an kohligen Pflanzenresten bedingt. 

Unmittelbar iiber dem bunten Mergel, jedoch schon innerhalb der Schicht 
des erwahnten muschclreichen, glaukonitischen Sandsteins, beobachtet man hier 1 mehrere, oft sehr winzige Kohlenflotzchen, die stets von einein rostig gefarbten 
Hofe umsaumt sind. In ihrer Umgebung befinden sich kohlige Pflanzenabdriicke. 
Doch auch in hoheren Lagen treten gelegentlich in Sandsteineinlagerungen der 
Nagelfluh klein~ Pechkohlenflotze auf, so an dem jetzt verschlossenen Versuchs• 
stollen oberhalb Gravenreute. . 

({ 

Die an verschiedenen :Stellen des Pfanders vorkommende Braunkohle hat 
einen muscheligen Bruch und wird wegen ihrer schwarzen Farbe und ihres 
schonen Glanzes als Pechkohle bezeichnet. Leider sind ihre Schichten im 
Bereiche des Pfanders viel zu klein und di.inn, als daB an eine Ausni.itzung 
derselben gedacht werden konnte. BloB im benachbarten Wirtatobel hat man 
emrge bedeutendere, iiber einander liegende, I bis 3 dm machtige Pechkohlen-
flotze angetroffen. Im Jahre I 840 wurde der Bergbau daselbst begonnen, jedoch 
bald wieder aufgelassen. I 876 wurde das Bergwerk wieder eroffnet, der Betrieb 
aber r 894 ganzlich eingestellt, weil er wegen der geringen Machtigkeit der 
Flotze und sonstiger ungi.instigen Umstande sich nicht lohnte. 

Als Einlagerung des oberen Molassesandsteins ist endlich noch ein grauer, 
dichter Mergel hei-vorzuheben, welcher in manchen Lagen oft auBerordentlich 
reich an versteinerten, meist mit beiden Schalen erhaltenen Muscheln ist. Der 
Grad ihrer Versteinerung ist nur ein sehr unvollkommener, indem ihre Schalen 
zu einer kreideahnlichen, weiBen, leicht zerreiblichen Masse umgewandelt sind. 
Die etwa 8 cm groBen, dicken, parallel zum Rande gestreiften Schalen gehoren 
wohl einer Cytherea an, die nur 2 cm groBen, gerippten und oft in Menge 
i.ibereinander gepackten vollstandigen Exemplare werden als eine Art von 
Cardita zu bezeichnen sein. Bei der Anlage des Fahrweges von Britenhiitten' 
langs der Ostflanke des Pfanders ist ein solcher Mergel angeschnitten worden. 

An der Boschung desselben W eges ist noch eine andere Gesteinsart 
sichtbar, namlich sandig-erdige Massen, aus denen abgerundete Steine von der 
GroBe einer NuB bis KopfgroBe herausschauen. Es ist sogenannter Blocklehm 
oder Geschiebelehm, herri.ihrend von der ehemalig~n Vergletscherung des 
Gebietes. Dasselbe Gestein ist auch durch die Anlage "der neuen StraBe nach 
Langen oberhalb des Wirtatobels erschlossen worden. Weit ofter sieht man 
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aber bier Geschiebe von annahernd gleicber, mittlerer Grof3e in schon ebener, 
wagrechter Ablagerung und oft betrachtlicher Machtigkeit, sogenannte Schotter
terrasstm'. Sie gehoren Gesteinsarten an, denen wir als Felsmasse im Pfander
gebiet nirgends begegnen; es sind, nach ihrer Haufigkeit geordnet, Gerolle von 
Quarz verschiedener Farbung, Hornblendegneis, Hornblendeschiefer, Glimmer
gneis, sehr selten Kalksteio, demnach vorwiegend Gesteine von grof3er Festigkeit, 
wie sie auch dem Geschiebelehm eigen sind. Wahrend diese Gerolle zumeist 
lose iibereinander liegen und dann mit Sandschichten wechsellagern, sind sie 
in der Nahe des Tunnels der neuen Straf3e <lurch Kalksinter. zementiert, so daB 
sie ganz den Eindruck einer sehr hellen Nagelfluh machen. Diluviale Nagel
fluh hat man solche Schichten nach der Zeit ihrer Entstehung genannt. Langs 
derselben StraBe trifft man noch vor dem Wirtatobel auch bis 2 m machtige 
Ablagerungen' eines . feinen, deutlich wagrecht geschichteten, lichtgrauen Quarz
sandes an. 

Endlich finden wir im ganzen Gebiete des Pfanders, wo nicht gerade 
festes Gestein unmittelbar ansteht, lehmig-erdige Massen von gelblicher Farbe, 
welche insbesondere durch die Verwitterung des oberen Sandsteins sich bald 
in groBerer, bald in geringerer Menge angehauft haben. Wir wollen sie als 
Gehiingeschutt bezeichnen. Aus den steilen Boschungen desselben unterhalb 
der Steilwande der Terrassen ragen oft zahlreiche, bis hausgrof3e Nagelfluh
blockc heraus, welche durch Absturz hierher gelangt sind. 

Nachdem wir uns im Vorausgehenden mit den Gesteinsarten des Pfanders 
bekannt gemacht haben, gehen wir zur genaueren Schilderung ihrer Lagerungs
verhaltnisse iiber, weil sie zur Erklarung der Bildungsweise und des relativen 
Alters der Gesteine sehr notwendig sind. 

Es wurde schon eingangs erwahnt, daB der Pfanderstock aus mehreren 
stufenforrliig und parallel iibereinander liegenden Terrassen besteht, die eine 
ziemlich sanfte Neigung nach Nordwesten besitzen. Den Terrassen entspricht 
im allgemeinen die Schichtenlage der den Berg aufbauenden Gesteinsarten, also 
des Sandsteines und der Nagelfluh; Abweichungen hievon sind durch An
haufungen von Gehangeschutt verursacht. Diese geneigte Lage der Schichten 
ist eine keineswegs urspriingliche, denn wie ihre Versteinerungen beweisen, geben 
sie sich als Absatze des Me.eres oder des SiiB\\;assers kund, denen als solchen 
anfanglich eine wagrechte Richtung eigen war. Die Schichten miissen also 
eine Storung erlitt'en haben; offenbar sind sie durch eine einseitige Aufrichtung 
aus ihrer ursptilnglich horizontalen Lagerung in die jetzige geneigte Stellung 
iibergegangen. 

Um ein genaues MaB fiir die Abweichung einer Schicht von der horizontalen 
Lage zu gewinnen, brauchen wir nur die Richtung zweier Geraden zu ermittelo, 
welche wir uns in der Ebene einer Schicht normal zu einander gezogen denken. 
Die . eine Gerade verlegen wir horizontal in die Flache der Schicht; sie gibt 
uns die Orientierung der Schicht nach den Himmelsrichtungen an, der Geologe 
nennt e:, das Streichen, Pie hi~Zll senkreGhte Richtung heiBt das Fallen der 
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Schicht; es gibt die groBle Abweichung der Schicht von Jer Wagrechten an, 
wird nach Winkelgraden gemessen und seine Richtung · mit dem KompaB 
bestimmt. Wenn wir an unseren Sandsteinschichten mittels einer Senkel
vorrichtung die groBte Neigung gegen die Horizontale aufsuchen, so finden 
wir den Wert von 1 5 °. Das Fallen der Schichten erfolgt demnach I 5 ° in 
der Richtung NNW, wie der KompaB anzeigt, ihr Streichen ist ONO. Im 
Fallen und Streichen stimmt der untere Molassesandstein mit dem oberen voll
shindig i.iberein. Wegen starker Unebenheit der Schichtflachen sind die Nagel
fluhbanke fi.ir solche Untersuchungen ungeeignet, doch lehrt der Augenschein, 
daB sie sich dem Streichen und Fallen des Sandsteins vollkommen einordnen. 
Da die Steilwande · der Terrassen am Westabhange des Pfanders von N nach 
S verlaufen, also annahernd im Fallen der Schichten, so ist ihr ziemlich starkes 
Ansteigen gegen Si.iden erklarlich. (V crgl. die Abbildung.) 

Auf Grund der Lagerungsverhaltnisse im Pfandergebiet haben wir die 
untersten, tiefsten Gesleinsschichten, also die des hellgrauen Sandsteins, als die 
altesten anzusehen. Dieser Sandstein kommt auch in Si.idbayern und der Schweiz 
vor, wo er im V ereine mit den ihm atifgelagerten Mergeln und Pechkohlen
flotzen als die obere Stufe der machtig entwickelten unteren oder 'iilteren 
Sii}Jwasse11molasse bezeid111et wird. Wir haben d_iese der Tertz"iirformation 
zuzuweisen, und zwar einer Abteilung . derselben, die wir gegenwartig oberes 
Oligoziin nennen. . Unser hellgrauer Sandstein, der besonders den Si.id
abhang des Pfanders entlang gut aufgeschlossen ·ist, gehort also auch dem 
oberen Oligozan an, <lessen _obere Grenze <lurch die erwahnten bunten Mergel 
gekennzeichnet w;ird. Es ist · eine Si.iBwasserbildung, . ebenso wie die Mergel 
und das ihnen eingeschaltete Kohlenflotz, welches, den Lagerungsverhaltnissen 
nach, den Kohlenflotzen des Wirtatobels entspricht. Auch alle i.ibrigen, den 
oligozanen Scqi~hten konkordant, d. h. in paralleler Richtung aufgelagerten 
Gesteinsarten sind tertiaren Alters, gehoren aber der nachstfolgenden, ji.ingeren 
Abteilung des Tertiars, namlich dem Mioziin an. Die Ablagerungen desselben, 
der gelbliche bis rote Sandstein und die Nagelfluh, bauen also die Hauptmasse 
des Berges auf. Sie gliedern sicb, trotz ihrer i.ibereinstimmenden Gesteins
beschaffenheit, auf Grund ihrer Einschli.isse an Versteinerungen in 2 verschiedene 
Gruppen, deren untere marinen Ursprungs ist, wahrend die obere eine Si.if~
wasserbildung darstellt. Von den Schweizer Geologen wurden die ersteren 
als obere Meeresmolasse bezeichnet, im Gegensatze zur oligozanen unteren 
Meeresmolasse, welche je·doch im Bereiche des Pfanders wegen ihrer sehr tiefen 
Lage nicht erschlossen ist. Die obere (miozane) Meeresmolasse beginnt mit 
einem Sandstein, welcher c;las Hangende der bunten Mergel hildet, zuunterst 
jene winzigen, rostig umsaumten Pecpkohlenflotzchen enthalt und stellenweise 
reich an Schnecken- und Muschelschalen des Meeres ist. Oberhalb des »falligen 
Baches«, etwa 20 Meter tiber der Mergelgrenze, sieht man eine zum Teil 
glaukonitische Sandstei_nschicht, die, wie die abgestii~zten Blocke zeigen, einen . 
auBerordentlichen Reichtum an Muscheln, besonders ,Austern1 weit seltener 
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Miesmuscheln aufzuweisen hat. Sie wird dem im Wirtatobel, ungefahr 20 Meter 
iiber der Kohlenflotzzone liegenden, versteinerungsreichen Muschelsandstein 
gleichzustellen sein. Die dari.iber folgenden, besonders machtigen Nagelfluh
banke !assen ihre Zugehorigkeit zur oberen Meeresmolasse aus der groBen Zahl 
der in ihi- liegenden Austernschalen leicht erkennen. Sie konnen vom Gebhards
berg langs des ·Fahrweges bis zur Ortschaft Fluh hinauf verfolgt werden. 
Kleine in Sandsteineinlagerungen der Nagelfluh enthaltene Pechkohlenflotzchen 
scheinen von Treibholz des miozanen Meeres herzuri.ihren. Die noch hoher 
liegenden Schichten von Sandstein und -Nagelfluh, bis zur Spitze des Pfanders 
hinauf, sind .auBerordent1ich .arm an V ersteinerungen. Bisher wurde bloB _der 
erwahnte Haifischzahn von Lamna cuspidata,. i~ Sandstein eingeschlossen, auf
gt',funden, und zwar am FuBwege von der Halbstation zur Riese, in einer Hohe 
von etwa Soo m. Dieser Umstand beweist, daB wir die Grenze zwischen der 
oberen Meeres- und oberen SiiBwassermol;isse erst in bedeutender Hohe des 
Pfanderstockes . zu suchen haben. 

Unzweifelhafte Schichten der miozanen Si.iBwassermolasse triftt man erst 
in hoher Lage weiter nordlich an, z. B. auf jenem Seitenanhange des Pfanders, 

welcher die Ruine Ruggburg tragt. Es ist ein grauer Mergel, welcher von tl 
einer Lage kohliger Pflanzenreste durchsetzt wird, die sich hie und da zu einem 
sehr kleinen und diinnen Flotzchen verdichten. · Die Zone dieser Mergel enthalt 
auch versteinerte, weiBe, nur wenig zerdri.ickte Schneckenschalen von Helix und 
Clausilia. Offenbar gerieten die Reste dieser ausgesprochenen Landtiere zur 
Zeit der Bildung jene$ Mergels <lurch das flieBende Wasser in ein SiiBwasser
becken, wofiir auch das Vorhandensein der kohligen Pflanzenreste spricht. 

Wie bereits erwahnt wurde, sind die Schotterterrassen und ebenso die 
diluviale Nagelfluh am Pfander vollkommen wagrecht geschichtet. Sie unter
scheiden sich dadurch auffallend in ihrer Lagerung von den S2hichten des 
Sandsteins und der miozanen Nagelfluh. Der Geologe sagt, die Schottermassen 
sind diskordant zu dem benachbarten Gestein gelagert. Das Alter des Schotters 
und der Sande wurde schon als diluvial gekennzeiclmet. Ihre Entstehung sowie . 
die des Geschiebelehms reicht also in die der Tertiarzeit 1olgende Epoche des 
Diluviums oder der Eiszeit zuri.ick. 

Der feine Gehangeschutt endlich entstand in der ji.ingsten geologischen 
Zeit, im Alluvium, zu welcher auch die Gegenwart zu rechnen ist; diese 
Ablagerungen vergroBern sich noch stetig 

Wie wir aus dem Angefi.ihrten ersehen, stammen alle Gesteinsschichten· 
des Pfanders aus dem letzten Abschnitt der Erdgeschichte, die wir als Neuzeit 
oder kiinozoische Periode bezeichnen; ja es fehlen ihm sogar die Ablagerungen 
des alteren Tertiars, des Eozans, ganzlich, ebenso die des ji.ingsten Tertiars, · 
des Pliozan. 

Eine Ubersicht der im Pfandergebiet vertretenen Formationen und ihrer 
Gesteinsarten mag die folgende Zusammenstellung bieten. 
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Alluvium J feiner, gelblicber Gehlingeschutt mit abgestiirzten Nagelflubblocken. 

Quarlar-
Zwiscbeneiszeitcn I gescbichtete Schotter und Sande, diluviale 

formation Diluvium Nagelfluh, 

Eiszeiten I Gesch_iebe- oder Blocklehm, , erratische Blocke. 

Obcre SiiBwasser-
Kalknagelfluh, geblicher bis roter Sandstein, grauer 

Mergel mit kohligen Pflanzenresten und Helix 
molasse und Clausilia. 

--
Kalknagelfluh z. T. mit Austernblinken, gclblicher 

Miozan bis roter Sandstein mit Austern, Cytherea (?), 
Tertiar-

formation Obcre Meeres- Cardita und Lamna-Zahnen, gelegentliche Pech-

molasse kohlenflotzchen. 

I 
Muschelsandstein mit Ostrea, Mytilus, Pholas, 

I 
Cardi ta, Venus(?), Trochus. I 

Oligozan I Unt. SiiBwasser- , hellgrauer Sandstein, bunte Mergel, kleines Pech-

I molasse kohlenflotz mit Helix und Cyclas. I 
Wenn wir nun darangehen, uns die Entstehung der Gesteinsarten des 

Pfanders und die des Berges selbst klar zu machen, so haben wir vor allem 
an . dem Grundsatze festzuhalten, d_aB die hiebei in Betracht kommenden 
physikalischen und chemischen Naturkrafte wahrend der langst entschwundenen 
Jahrtausende in gena~ der gleichen Weise wirksam waren wie gegenwartig. 
Ferner miissen wir zum besseren Verstandnisse jener Vorgange zunachst im 
Geiste eine Arbeit vornehmen, im Vergleich zu welcher selbst die beri.ihmten 
Arbeiten des Herkules als das reinste Kinderspiel erscheinen. Wir miissen 
namlich die Gesteinsmassen des Pfanders in ilue mineralischen Bestandteile 
zerl~gen und sie jenen wei_t im Osten und Siiden gelegenen Felsmassen zuriick
geben, von denen sie herstammen. Dann miissen wir die Alpen samt ihreO' 
Vorlanden um etwa 500 Meter, d. h. so tief in die Erde hinabdriicken, daB das 
Wasser des mittellandischen Meeres den ganzen Nord- und Siidrand der Alpen 
bespiilen kann, wodurch der Gebirgszug der Alpen mit seinen alteren, vor
tertiaren Gesteinen als lang gestreckte Insel erscheinen wird. Aul diese Art 
wer~en wiv Zustande geschaffe'n haben, wie sie auf der Erde zu Beginn der 
Ter~iarzeit tiltsachlich bestanden. 

_ Dieserp unseren tertiaren Bjnnenmeere wurde durch die Fliisse vom 
Alp~neilande her fein zert.eiltes Gesteinsmaterial zugefohrt. Durch das Spiel 
der Wogen wurden die Sand- und Schlammassen selbst in weite Entfernung 
von der Kiiste getragen, schon ebenmaBig abgelagert und im Lauf e der Zeit 
zu Gestein verfestigt. Die zur Eozanzeit abgesetzten Schichten bilden den 
tiefen, nicht sichtbaren Untergrund des Pfanders. Bald nach Beginn der 
Oligozanzeit wich . bier das Meerwasser; durch eine Hebung des Festlandes ver
anlaBt, zuriick, an Stelle der Meeresbucht trat durch AussiiBung ein groBer 
SiiBwassersee, welchem seine Zufliisse das Material lieferten, aus dem der hell
graue Sandstein und die , Mergel entstanden sind. Gegen das Ende der 
Oligozanzeit muB das Seebecken sehr seicht gewesen sein, ja zum Tei! in ein 
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Sumpfland sich umgewandelt haben, in welchem ein iippiger- Pflanzenwuchs 
sich entfalten konnte. Die abgestorbenen Pflanzenreste gaben dann AnlaB ztlr 
Bildung mehr oder weniger machtiger Torflager. Nachtraglich traten Ober- , 
schwemmungen ein, welche mit ihren Schlamm- und Sqndmassen die Torf- · 
schichten Hir immer begruben. Im Laufe der Jahrtausende verwandelte sich 
der Torf in Braunkohle, und so entstanden die Kohlenschmitzen am Pfander 
und das Pechkohlenlager im Wirtatobel. Die mit untergegangenen StiBwasser• 
mollusken sind uns im sandigen Mergel als Versteinerungen erhalten geblieben. 

Am Schlusse der Oligozanzeit trat offenbar eine langsame Senkung des 
neu gebildeten Festlandes ein, so daB die friiher zum Absatz gelangten SuB
wasserschichten vom Meere bedeckt O werden konnten. Ober diesen breiteten 
dann die Meereswogen Sand und Schalen von W eichtieren aus, zu welchen 
anfangs noch angeschwemmte Pflanzen sich gesellten, deren kohliger Riickstand 
die winzigen Kohlenflotzchen darstellt. So entstand der Muschelsandstein. 
DaB die Ablagerungen der jiingeren oder oberen Meeresmolasse nur an 
verhaltnismaBig seichten Stellen und nahe der Kiiste entstanden sind, dafiir 
sprechen mehrfache Umstande. Der beste Beweis fiir die Richtigkeit dieser 
Auffassung ist die Nagelfluh selbst. Zunachst lassen die darin vorkommenden 
Austernbanke, d. h. Anhaufungen von Austernschalen, keinerlei Zweifel an der 
marinen Entstehung des Gesteines zu; denn die Austern sind und waren immer 
alisgesprochene Meeresbewohner. Ferner finden wir auch in der Gegenwart 
Gerollablagerungen des Meeres ausnahmslos auf die Nahe der Ktiste beschrankt, 
eben auf jene Stellen, welche von Austern besiedelt werden. Da nun, wie 
bereits oben erwahnt, die Nagelfluh mit den ebenfalls marine Versteinerungen 
ftihrenden Schichten des gelblichen Sandsteines in wiederholter W echsellagerung 
sich benndet, so 'kann auch dessen Bildungsstatte von jener der Nagelfluh nicht 
wesentlich verschieden gewesen sein. Das Material fiir die beiden Gesteins
arten lieferten vornehmlich die Felsmassen der Kreideformation, des Jura und 
der Trias, welche auf dem damaligen Alpeneilande dem Gestade des tertiaren 
Meeres zunachst lagen. Die vorwiegend kalkige Beschaffenheit der Felsarten 
dieser Formationen erklart den groBen Reichtum der Nagelfluh an Kalkgerollen. 
Jene Stell en der Nagelfluhbanke, welche die dickschaligen Austern f iihren, 
scheinen dem Strandgeroll ehemaliger Steilkiisten zu entsprechen, wahrend wir 
wohl in manchen, von Austernschalen · _vollig freien Nagelfluh- und Sandstein
schichten auf Grund eingeschwemmter Knochen groBerer Landsaugetiere (Hirsch• 
wirbel) deltaartige Ablagerungen einstiger Gebirgsbache zu erblicken haben. 

Auch die zierlichen W ellenformen des roten Sandsteins weisen auf eine ktisten• 
nahe Entstehung dieses Gesteins bin. Noc;h hei.tte kann jeder am Ufer des Boden• 
sees in. Bregenz, besonders schon bei den »Anlagen«, diese wellenartige Krauselung 
des vom Wasser bedeckten Sandes mit eigenen Augen bequem beobachten, 
wenn der V•/ asserstand im Spatherbst und Winter ein geringerer geworden ist. 
Sie kommen durch das Ineinandergreifen sanft heranrollender und am Ufer 
wieder zurtickgeworfener Wellen zustande und stehen mit ihret Langserstreckung 
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st:'nk~e~ht auf deren Richtung. ·w enn bei ruhigem Wasser nur teiner Schlamm 
auf diesen Gebilden sich niederschlagt, nachher durch lebhaftere Wellenbewegung 
wieder neuer Sand dariiber . gefiihrt wird und man sich die ganze Masse zu 
einem Gestein erhartet denkt, so wird es begreiflich, daB die Wellenstruktur 
erhalten bleibt unci je 2 aneinander grenzende Schichten infolge der di.innen 
Schlammzwischenlage sich leicht voneinander trennen !assen, wie es bei unserem 
Wellensandstein der Fall ist. Da seine Furchen in nordlicher Richtung ver-' 
Ia~fen; so sind sie offenbar <lurch Wellen verursacht warden, die aus Westen 
gegen das Gestade herankamen. 

U~ die etwa . 300 Meter betragende Gesamtmachtigkeit der miozanen· 
Gesteinsschichten des Pfanders zu verstehen, welche wir als obere Meeres
molasse zusammenfassen, werden wir ein langsames, in ziemlich paralleler 
R1chtung erfoigendes Absinken des Meeresgrundes annehmen di.irfen. Dabei 
gaben tiefere Buchten, vielleicht auch Reste ehemaliger tieferer FluBlaufe oder 
Taler, AnlaB . zum Absatze eines feinen Schlammes, der nach und nach zum 
grauen Mergel sich verfestigte und die in ihm eingebetteten Muschelschalen 
von . Cardita ·und Cytherea als Versteinerungen uns bewahrt hat. Auch mogen 
angeschw~mmte Pflanzenreste an flachen, vorspringenden Landzungen · das 
Material . zu den vereinzelten . Kohlenschmitzen abgegeben haben: 

_ Am Schlusse der Miozanzeit tmten sehr bedeutende Veranderungen im 
Aufbau der festen ·Erdrinde ein. Eingeleitet wurden dieselben <lurch eine · 
allmahliche Hebung des Meeresbodens, so · daB die Wassermassen des tertiaren 
Meeres sich verlaufen muBteri und die Meeresbucht wieder ausgesi1Bt wurde: 
Aus dieser Zeit sind nur Si.iBwasserablagerungen bekannt geworden, die obere 
SiiBwassermoiasse, die nur in den obersten Schichten des Pfanders gegen Norden 
hin . vertreten . sind. Die beriihmtesten derartigen Ablagerungen kommen bei 
Oningen vor, in der Nahe von Stein am Rhein. Es sind di.innplattige Kalk
mergel, welche <lurch einen auBerordentlichen Reichtum an Tier- und Pflanzen
resten (1500 Arten) ausgezeichnet sind, · und aus denen von kundiger Seite auf 
ei11 recht mildes Klima des damaligen Mitteleuropa geschlossen worden ist. 

Die Hebung des ne~1 entstandenen Festlandes nahm seinen stetigen Fort
gang und betraf auch das Alpenma·ssiv selbst, artete aber hier bald ·in ein 
gewaltiges, seitliches Zusammenschieben der Gesteinsschichten aus, so daB sie 
ein System machtiger Fatten bildeten, · die uns jetzt ais hohe Gebirgszi.ige ·ent
gegentreten und seither <lurch die abtragende Tatigkeit der Naturkrafte gar 
manche Veranderung · wieder erlitten haben. DaB unsere Alpen, gleich den 
anderen hohen Kettengebirgen Europas und Asiens, hauptsachlich im Verlaufe 
der . Miozanzeit <lurch e·inen seitlich wirkenden Schub der . gebirgsbildenden 
Krafte au:fgefaltet ~orden sind, ist .gegenwartig . fiir alle Geologen eine fest-
steh~nde Tatsache. . . . 

Jene Teile des Alpenvorlandes, welche aus oligozanen und miozanen 
Schicht-en bestehen, also die Molasse, waren der Faltung . ebenfalls unterworfen, 
aber · in · einem sehr ungleichen Grade. Die Geologen haben · namlich · die 
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Tatsache festgestellt, daB die Molasseschichten um so starker gefaltet und zer
stilckelt sind, je naher sie dem eigentlichen Alpengebirge liegen, und daB mit 
der Entfernung von den Alpen ihre Lagestorungen stetig abnehmen. Wahrend 
die . Molasseschichten am Pfander und in der benachbarten Schweiz noch eine 
ziemliche Neigung g.egen den Horizont (fast 20 °) besitzen, sind sie beispiels
weise in der Gegend von Konstanz und auf der bayrischen Hochebene in wag
rechter Richtung (also schwebend) angetroffen worden. 

Die . gebirgsbildenden Krafte, welche den Pfander entstehen lieBen, waren 
in fast rein nord-siidlicher Richtung, also gegen die Alpen hin wirksam. Die 
Schichten des Pfanders, welche ein ganz gleichmaBiges Fallen ( r 5 ° NNW) 
einhalten, bilden nur einen Teil des langgestreckten Nordschenkels einer Falte, 
deren knrzer, steiler Siidschenkel zwischen der Bregenzer Ach und der Schwarzach 
anzusetzen ware, wo die Molasseschichten zwischen Alberschwende und Buch 
(und ebenso weiter ostlich) nach Siiden einfallen und zwar unter einem Winkel 
von 40 und mehr Graden. 

Solche Storungen im Bau der Erdrinde, welche wie beim Pfander zur 
Gebirgsbildung gefi.ihrt haben, stehen in der Erdgeschichte nicht vereinzelt da, 
wenn sie auch nicht in alien Epochen derselben sich in jener GroBe und jenem 
Umfange geltend machten wie zur Miozanzeit. Als Ursache derselben haben 
wir die stetig fortschreitende Abkiihlung und die damit verbundene Volums• 
verminderung des heiBen Erdkernes zu betra'chten, wodurch das Gewolbe der 
starren Erdrinde seine natilrliche Stiitze verliert, was an manchen Orten ein 
Zerspringen und Einsinken, an anderen ein Auffalten, Aufrichten und Heben 
der Gesteinsschichten zur Folge haben · muB. 

Die Gebirgsfalte; von welcher der Pfander nur ein verhaltnismaBig kleiner 
Bruchteil ist, hat insbesondere durch die Erosion des flieBenden Wassers im 
Laufe der Jahrtausende sehr betrachtliche Veranderungen erlitten. Vor allem 
hat die wasserreiche Bregenzer Ach ihr Bett tie£ in die Molasse eingegraben 
und die ganze Gebirgsfalte quer durchschnitten, wahrscheinlich mit Beniitzung 
einer ehedem in der Richtung ihres jetzigen Bettes verlaufenden Bruchspalte. 
Der steile Abbruch an der Siidflanke des Pfanders, welcher zugleich die Siicl
grenze cler miozanen Ablagerungen bedeutet, ist zum groBten Teile ibr Werk. 
Aber auch die Massen des eigenen Niederschlagswassers der Gebirgsfalte haben 
auf diese seit ihrer Aufrichtung und schon wahrend derselben eine stark ver
andernde, abtragende und modellierende Wirkung geauBert. Die kleinen 
Rinnsale, welche sie anfanglich schufen, wurden mit der Zeit zu tiefen Tobeln, 
die, der Neigung der Terrassen gemaB, besonders die Westseite des Pfanclers 
arg durchfurchen. Im Laufe der Jahrtau·sende, welche auf die Miozanzeit fo!gten, 
und die wir mit dem Namen Pliozan als AbschluB der Tertiarzeit bezeichnen, 
erreichte der Pfander durch die Erosion des Niederschlagswassers im groBen 
und ganzen seine heutige Begrenzung und Gestalt. Bedeutende Einzelheiten 
daran wurden jedoch auch im nachstfolgenden Zeitabschnitt herausgearbeitet, 
namlich im Diluvium oder der Eiszeit. Diese ist vor allem daclurch ausgezeichnet, 
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daB infolge eines schroffen Klimawechsels die Alpen sowie alle i.ibrigen hoheren 
Gebirge des ganzen Erdballs von riesigen Schneemassen bedeckt wurden, welche 
zur Bildung erstaunlich groBer Gletscher AnlaB gaben. Ein solcher war der 
Rheingletscher, der im Quellgebiete dieses Stromes seinen Ursprung nahm, aus 
den Seitentalern bedeutende Zufli.isse erhielt, das ganze Rhei~tal bis zum Bodensee 
erfiillte und wahrend seiner groBten Ausdehnung i.iber diesen hinaus bis an die 
Donau bei Tuttlingen und Sigmaringen reichte. 

Al5 der Rheingletscher bis an den Pfander gelangt war, fand er an der 
ins Tal vorgeschobenen Si.idflanke des Berges einen ausgiebigen Widerstand, 
und bei seinem zwar langsamen, aber stetigen Vorri.icken wirkte er drangend 
und schiebend und hat dabei, wie leicht einzusehen, gar manchen Felsblock 
aus seinem Gefi.ige herausgerissen, fortgeschleppt und zermalmt. Diese Arbeit 
vollfiihrten die Eismassen des Gletschers nicht nur an der Si.idseite des Berges, 
sondern auch an <lessen West- und Ostflanke. Der Gletscher, der anfanglich 
im Tale Platz fand, schwoll allmahlich gewaltig an, ri.ickte am Berge immer 
hoher empor und hi.illte ihn schlieBlich -vollstandig ein, so daB nicht einmal die 
Spitze des Berges aus dem Eise herausschaute. Nur so ist es erklarlich, daB 
auf den hochsten Stellen des Pfanderriickens groBere Gesteinsblocke angetroff en 
wurden; welche. nach ihrer mineralogischen Beschaffenheit als Fremdlinge sich 
kundgebeti; Unter diesen Ft"ndlingen, auch Wanderblocke, Irrblocke oder 
erratische Blocke genannt, spielen besonders feste Gneisplatten und Hornblende• 
schiefer eine wichtige Rolle, welche auf das Montafoner- und Klostertal als 
lhre Heitnat hinweisen, in denen diese Gesteine als F elsmasse oder, wie der 
Geologe sagt, anstehend angetroffen werden. Dieselben sind vom Rheingletscher 
hiet abgelagert warden, dem sie <lurch seinen Zuflu/3, den ebenfalls sehr 
llilsehnlichen Illgletscher, zugefi.ihrt Wurden und der, <lurch diesen verstarkt, 
Massen verschiedenartlgen Gesteinsmaterials In weite Fernen getragen, beziehungs
weise vor und unter sich hergeschoben hat. In nachster Nahe der Pfander
si)itze wurde auch ein Block sehr schonen, bunten Marmors aufgefunden, dessen 
tJrspntngsstlitte blsher noch nicht ertnittelt ist. Die groBeren Findlinge werden 
irn Pfandergebiet immer seltener, da sie wegen ihrer besonderen Festlgkeit seit 
Jeher zurn StraBen• und Hausbau Verwendung gefunden haben. ln den ldeinen 
Anlagen beim Pfanderhotel liegen Blocke von Gneis und Hornblendeschiefer, 
die !rt der nacthsten Urngebung gesammelt wurden, Auch anderwarts hat man 
die F'indlinge ais Bausteine gern beniitzt. So lst die sogenannte Heidehmauer 
in tit1daLt1 eih von den Romern I 5 v. Chr, errichteter Wachtturm, sovie1 mart 
seheti kantt; ausschliel31ich aus etwa meterlangen; schott eber1er1, dicken Gneis
platten erbaut, die offertbar als Fittd1inge in der Umgebttng ehedem zerstreut 
lagen, und die Mauerreste det i{uitie: Ruggbutg stelleti eirte wahre Muster
sammlung der verschiedenartigsten vVartderbiocke dat; neben denen anstehendes 
Gestein nur in sehr untergeordnetem MaBe ztir -Verwendung kam. 

Jnfolge der Gesteinszerspaltung <lurch den Frost sowie <lurch Lawinen 
sti.irzen im Vrsprungsgebiet eioes Gletschers groBere und kleinere Gesteins• 
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XIX 

tri.immer auf seine Oberflache, welche besonders an den Randern des Gletschers 
sich anhaufen und seine Seitenmoranen darstellen. Gesteinsbruchstilcke der 
Seitenmoranen werden vom Gletscher bei seiner Wanderung in unveranderter 
Form, mit Erhaltung der scharfen Ecken und Kanten fortgetragen, solange sie 
an seiner Oberflache liegen bleiben. Der Illgletscher filhrte in den Seiten
moranen our Gesteinsmaterial und zwar Urgestein aus dem Si.iden Vorarlbergs 
mit sich. Bei seiner Vereinigung mit dem noch groBeren Rheingletscher ver
schmolz seine linke Seitenmorane mit der bisherigen rechten des anderen zu 
einer Mittelmorane und die rechte Seitenmorane des Illgletschers wurde jetzt 
zugleich zur rechten Seitenmorane des vergroBerten Rheingletschers. Als dann 
auf Grund. klimatischer Veranderungen die Massigkeit des Rheingletschers 
abnahm, blieben die groBeren Blocke vom Schutt der Seitenmorane an den 
Abhangen des Rheintales als Findlinge zuriick. So erklart sich das Vor
kommen von Wanderblocken aus dem Siiden Vorarlbergs im Gebiet des Pfanders 
und seiner Nachbarschaft. 

Da, wo Gletscher iiber unebenen Untergrund sich foitschieben, werden 
sie von Spri.ingen und Kli.iften durchsetzt, durch welche der anfanglich auf der 
Oberflache lagernde Schutt allmahlich bis auf den Grund des Gletschers hinab
gelangt und hier die Grundmorane bildet, wozu auch die Seitenmorane Beitrage 
liefert. Die Gesteinsbruchstilcke derselben erleiden durch das Fortgleiten der 
Eismasse, den ungeheuren Druck derselben und die gegenseitige Reibung sehr 
bedeutende Formveranderungen. Wenig widerstandsfahige Gesteinsarten werden 
zu Sand und Schlamm zermalmt, an festeren alle Ecken und Kanten abge
schliffen, so daB sie auBerlich von FluBgeroll und Geschiebe sich gar nicht 
unterscheiden. Dichte Kalksteine erhalten an ihrer glatten Oberflache <lurch 
die Reibung an hartem, quarzigem Gestein feine Ritzen und tiefere Schrammen, 
welche fur glaziale Geschiebe so auBerordentlich charakteristisch sind. Bei den 
Gletschern der Eiszeit, die durch Jahrhunderte und Jahrtausende ihre Grund
morane stetig erhoht haben, weist dieselbe eine sehr bedeutende Machtigkeit 
auf. An Stellen, wo die Grundmorane der Eiszeitgletscher unverandert erhalten 
geblieben ist, besteht sie der Hauptsache nach aus ungeschichtetem, sandig
lehmigem Material, in welches die mit gelegentlicher, deutlicher Schrammung 
versehenen Geschiebe von sehr wechselnder GroBe und mineralischer Zusammen
setzung eingebettet sind. Nach dieser Beschaffenheit bezeichnet man die un
veranderte Grundmorane als Geschiebe- oder Blocklehm. Im Olrain von Bregenz 
haben wir einen Rest der Grundmorane des eigentlichen Rheintalgletschers vor 
uns. Der Geschiebelehm an der Ostflanke des Pfanders, in einer Hohe von 
etwa 800 m, ri.ihrt von einem Seitenast des Hauptgletschers her, der durch 
eine Stauung am Pfander ins Tai der Bregenzer Ach und hinter den Pfander 
abgelenkt wurde. Da Gneisgeschiebe bis in der Gegend von Egg im Bregenzer
walde gesehen worden sind, so gibt uns dies einen Anhaltspunkt iiber die 
A\Jsdehnung dieses Seitengletschers. Auch an der Nordwestseite des Pfanders 
~jnd Morijneqreste vc:>rh~!19en1 so <:t'Yas ob<:rq~lb d~s Gasthauses 9ei d~r ~:4i9~ 
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Ruggburg am Fahrwege nach Mi:iggers in einer Hi:ihe von 650 m an; es ist 
bier vi:illig ungeschichteter Blocklehm mit zum Teil I Meter groBen Gneis
findlingen. 

Neuere, sehr eingehende Forschungen haben fi.ir das Inntal eine viermalige 
Vergletscherung nachgewiesen, die durch 3 Zwischeneiszeiten voneinander getrenn t 
wurden, in denen sich die Gletscher bis in ihren Ursprungsort zuriickzogen. 
Wahrscheinlich gelten die gleichen Verhaltnisse auch fi.ir das Rheintal. Der 
Gletscher der ersten Eiszeit hat, so wie anderwarts, auch bier die weitaus 
machtigste Entwicklung erreicht. Er wird es gewesen sein, welcher auf dem 
Pfanderriicken die Findlingsblocke verstreut hat, wahrend die zahlreichen groBeren 
Bli:icke von Gneis und Hornblendeschiefer, die bei der Legung der Wasser
leitungsri:ihren am FuBe des H_iigels, der die Oberstadt tragt, aufgedeckt wurden, 
von der Seitenmorane des letzten, also vierten Rheingletschers herriihren diirften. 

Zu Beginn der Zwischeneiszeiten lieferten die zuriickweichenden Gletscher
eismassen ungeheure Mengen von Schmelzwasser, groBe Gletscherbache, welche 
an der Aufarbeitung der Grundmorane tatig waren. Stellenweise ist auf diesem 
Wege das Material des Blocklehms gesichtet worden ; die erdigen und sandigen 
Bestandteile wurden zwischen den Geschieben herausgeschwemmt und sowohl 
der Sand wie auch die Geschiebe wagrecht und schichtenweise iibereinander ab
gelagert. So entstanden die geschichteten Schotter- und Sandbanke oberhalb 
des Wirtatobels, die Schotterterrassen. Da dieselben dem anstehenden Gestein, 
der miozanen Molasse, diskordant aufgelagert sind, so entnehmen wir daraus, 
daB . ihre Entstehungszeit bedeutend spater anzusetzen ist als die der Molasse, 
und der Umstand, daB sie ihre horizontale Lagerung, die ihnen ehedem durch 
das Wasser bei ihrem Absatze erteilt wurde, sich vollig ungestort erhalten hat, 
gibt uns den Beweis dafi.ir, daB seit dem AbschluB der Tertiarzeit, in welche 
die Auffaltung des Alpenvorlandes hineinfallt, in unserem Gebiete die Lagerungs
verhaltnisse der Gesteinsschichten immer die gleichen geblieben sind. Auch in 
tieferen Lagen, so beim Talbachkloster in der Stadt, sind solche geschichtete 
Schotterbanke sichtbar. 

Noch mag der interessanten Gletscherspuren Erwahnung geschehen, die 
an der Si.idostecke des PfanderfuBes aufgefunden warden sind. Wenn wir von 
Kennelbach aus hinter der Kirche dem Fahrwege langs des St. Wendelinbaches 
folgen, so kommen wir hinter der Lochmiihle in eine enge Waldschlucht, in 
welcher eine auBerordentlich groBe Anzahl von Urgesteinsbli:icken umherliegt, 
die sich sofort als Fremdlinge, als Findlingsbli:icke zu erkennen geben. Im 
seichten Bachbette kann man meterlange Glimmer- und Hornblendegneisplatten 
zu Hunderten zahlen und selbst zwei bis vier Meter groBe derartige Bli:icke 
sind hier keine Seltenheit. Die steilen, hohen Hange der Schlucht sind von 
wagrecht verlaufenden Schotterterrassen gekri:int, welche auf den bier stellen
weise sehr gut aufgeschlossenen Schichten der unteren SiiBwassermolasse 
(Sandsteine und Mergel) diskordant aufruhen. Solche gewaltige Irrbli:icke lassen 
sich i11 Men~e lan~s ges St, Wendelinbach~s µnd ~eiper ldeiqep, Zufliisse weit 
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hinauf am Siidostabhange des Pfanders verfolgen, fast bis zur Hohe der neuen, 
nach Langen fiihrenden StraBe. 

DaB gerade in diesem Winkel eine so ungeheure Masse groBer Wander
blocke angehauft warden ist, findet seinen Grund wohl darin, daB der Rhein
gletscher bei seinem Vordringen gleich anfangs an dem vorgelagerten Bergriegel 
des Pfiinders ein ausgiebiges Hindernis vorfand, wodurch eine ortliche Stauung 
eintrat, die eine teilweise Ablagerung der rechten Seitenmorane zur Folge hatte. 
So entstand im Tale des heutigen St. Wendelinbaches eine Art von Stirn
morane, iiber welche der neu entstandene Seitenast des Hauptgletschers seinen 
W eg nahm. Die auBerordentlich reichliche Anhaufung des Schuttes der Seiten
morane dauerte solange, bis der Rheingletscher derart angewachsen war, daB 
der Pfander und die benachbarten Hi:ihenziige seiner Fortbewegung keinen 
wesentlichen Widerstand mehr entgegenzusetzen vermochten. Nachher, beim 
Riickzuge des Gletschers, haben die zu Tai stiii-zenden Schmelzwasser einzelne 
der groBen Gesteinsbli:icke aus der Grundmora.ne herausgewaschen, eine Arbeit, 
welche spater der St. W endelinbach mit seinen Gehilfen iibernommen und 
<lurch Jahrtausende bis zum heutigen Tage fortgesetzt hat. 

Abgesehen von Wan<lerblocken, Moranenresten und Schotterterrassen, 
welche im Gehiet des Pfanders ausreichend vertreten sincl, gelten als untriigliche 
Anzeichen ehemaliger Vergletscherung einer Gegend die sogenannten Rund-. 
hacker und die Gletscherschrammen an Felsen. Wenn Gletscher iiber anstehendes 
Gestein sich hinwegschieben, so werden vorspringende Klippen zugerundet, 
glatt geschliffen und zugleich <lurch die im Gletschereis eingefrorenen harten 
Steine geritzt (geschrammt); es entstehen die Rundhi:icker mit den so bezeichnenden 
Schrammen, welche unmittelbar die Bewegungsrichtung des Gletschers angeben. 
Ganz unzweifelhafte Rundhi:icker sind im behandelten Gebiete nicht bekannt. 
Am meisten A.hnlichkeit mit ihnen hatte die oberste Nagelfluhbank am Berg 
Isel und an der untersten Terrasse bei Lochau. In der Nahe ihres Abbruch
randes erscheint die Oberflache stark abgeniitzt und ausgeebnet, so daB man 
bei ihrem Anblick an Gletscherschliff denken konnte. Der Umstand jedoch, 
daB iiber manche der geglatteten Stellen der Nagelfluh viel begangene FuB
wege unmittelbar hinwegfiihren, laBt den Gedanken eines glazialen Ursprunges 
nicht recht aufkommen. Sehr wahrscheinlich ist es, daB eigentliche Rundhocker 
unter der schiitzenden Rasendecke noch verborgen liegen. Wenn im Bereiche 
des Pfanders Rundhocker aufgefunden werden, so gehi:iren sie gewiB der 
Nagelfluh an. Denn wegen des bedeutenden Festigkeitsunterschiedes zwischen 
Molassesandstein und Nagelfluh haben jedenfalls schon zu Beginn der Eiszeit 
die Nagelfluhbanke allein die Decke der Terrassen gebildet, sodaB nur sie allein 
<lurch den iiber sie hingleitenden Gletscher zu Rundhockern umgestaltet werden 
konnten, nachdem die iiber ihnen liegenden weichen Sandsteinschichten bereits 
wahrend der Pliozanzeit _<lurch Erosion abgetragen worden · waren. 

Der Sandstein war der Einwirkung des Gletschers lediglich an den Steil
wanden der Abbruchstellen ausgesetzt. W egen seiner geringeren Widerstands-
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fahigkeit wurde er vermutlich hiebei weit starker abgeniitzt, so daB die Nagel
fluhdecke vielfach unterwiihlt wurde. Als dann die Eismassen im Schwinden 
begriffen waren, werden die iiberhangenden Teile der Nagelfluhschichten ihren 
Halt verloren haben und in die Tiefe gesti.ii:zt sein, wo wir sie jetzt aus dem 
Gehangeschutt herausragen sehen. Vielleicht ereigneten sich diese mitunter 
bedeutenden Felsstiirze bereits in der auf die Haupteiszeit folgenden Zwischeneiszeit. 

Wenn wir die Veranderungen iiberblicken, welche der Pfander wahrend 
der Diluvialzeit erlitten hat, so beruhen dieselben einerseits auf einer Abtragung, 
andererseits auf einer Zufuhr an Gesteinsmaterial <lurch den Gletscher. DaB 
die Eismassen des Rheingletschers, namentlich zur Zeit seiner groBten Aus
dehnung, gar manclien Felsblock aus seinem Gefi.ige gerissen und mit sich 
fortgefiihrt haben, unterliegt gar keinem Zweifel, doch fehlt uns zur Bemessung 
der GroBe dieser Abtragung jeglichcr MaBstab. Vielleicht ist gar manches, 
was wir auf Rechnung einer Erosion <lurch flieBendes Wasser wahrend der 
Pliozanzeit setzen, wegen des eigentiimlichen Schichtenbaues des Berges ein 
Werk des Gletschers. Weit giinstiger steht die Sache beziiglich der Beurteilung 
der aufbauenden Tatigkeit des Gletschers. Die an den Abhangen des Pfanders 
in bedeutender Hohe noch vorhandenen Reste unveranderter Grundmorane und 
ehemaliger groBer Schotterterrassen geben uns Anhaltspunkte dafiir, in welch 

. gewaltigen Mantel von Moranenschutt der Berg zur Eiszeit gehiillt war, der 
nachtraglich bis auf die erwahnten kleinen Reste <lurch Erosion wieder ver
schwunden ist. 

Noch wollen wir zu erklaren versuchen, wie die steilen Abbriicbe langs 
der W estseite des Pfanders zustande gekommen sein mogen. Denken wir uns 
seine oberen Schichten der ersten Terrasse, welche am »Gschlief« etwa 300 m 
iiber dem See abgebrochen erscheinen, in ihrer jetzigen Lage und Richtung 
verlangert, so wiirden sie erst in bedeutender Entfernung vom gegenwartigen 
Ufer in den See hinabtauchen und in einer noch groBeren wi.irden die dariiber
liegenden Schichten den Seespiegel erreichen. Es muB jedoch hervorgehoben 
werden, daB der Bodensee nach den Forschungen der Geologen erst nach 
Beginn des Diluviums, namlich in der ersten Zwischeneiszeit, entstanden ist, als 
das Schmelzwasser des groBen Gletschers, angestaut <lurch die hohen End
moranen, sich in der sogenannten »zentralen Depression« dauernd ansammelte. 
Demnach konnte ein Anschneiden der Pfanderschichten durch den See erst 
von dieser Zeit an in Betracht kommen. Der erste Anbruch derselben ist aber 
wahrscheinlich im Miozan oder Pliozan •durch eine Grabenversenkung erfolgt, 
welcher das Rheintal seine Entstehung verdanken di.irfte und welche den Zu
sammenhang der Vorarlberger mit der Schweizer Molasse unterbrochen hat. 
Als dann der Bodensee entstanden war, fand er schon eine felsige Steilki.iste 
vor, die er erfolgreich bearbeitete. Die unterwaschenen Schichten brachen ah, 
die herabgestiirzten Blocke wurden durch die Macht der Wogen zerkleinert 
und als Sturmbocke gegen die Kiiste geschleudert. Besonders wo die weichen 
Sandsteinschichten der Brandung ausgesetzt waren, wird das Werk der Zerstorung 
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rasch fortgesehritten sein, wahrend die festen Nagelfluhbanke dem Anprall der 
W ogen und ihrer Geschosse besseren Widerstand zu leisten vermochten, wie 
wir an der Bregenzer Klause auch jetzt noch sehen. Im Laufe der Jahr
tausende muBte die Steilkiiste immer mehr gegen den Berg . zuriickweichen. 
Sehr wesentlich unterstiitzt wurde der See in seiner Arbeit durch das vom 
Gehange abflieBende Wasser, welches gegenwartig, und schon seit langem, an 
der Umgestaltung der Terrassen und ihrer Abbruchstellen allein tatig ist. 
GroBere Felsstiirze oder ·Ber.gschliipfe sind dadurch oftmals eingeleitet worden. 
Ein sole her ging vor etwa 70 Jahren ( I 8 3 I) am sogenannten Gschlief nieder, 
welcher uns Nagelfluhblocke mit Eindriicken ihrer Geschiebe geliefert hat. 
Die Abbruchstelle ist heute noch als kahle, steile Felswand sichtbar, an . 
welcher der Pflanzenwuchs nur langsam festen FuB fassen kann. Und schon 
wieder bereitet sich in der Nahe dieser Stelle ein neuer Felssturz vor, namlich 
am sogenannten »Rappenloche«, wo <lurch die erodierende Wirkung des herab
sickernden und zeitweise auch in gewaltiger Fiille herabstiirzenden Wassers 
eine Sandsteinbank unterwaschen wurde, welche jetzt einem langen Briicken
bogen vergleichbar iiber der Tiefe hangt. Dies sind Beispiele dafiir, daB die 
Modellierung des Pfanderstockes mit der Eiszeit keineswegs ihr Ende erreicht 
hat, sondern auch noch gegenwartig fortdauert. 

Aber . auch <lurch unmerkliche Kleinarbeit sozusagen wird die Form
veranderung des Berges von der Natur stetig betrieben. Durch verschiedene 
Verwitterungseinfliisse, Nasse, Frost und Wind, werden vom weichen · Sandstein 
kleine Teilchen losgelost, die unterhalb der Abbruchstellen als lehmig-sandige 
Massen in steiler Boschung sich anhaufen und unseren Gehangeschutt bilden. 
Nach starken Regengiissen gibt er in Waldhohlwegen AnlaB zur Entstehung 
sehr zierlicher, finger• bis spannenhoher Erdpyramiden, welche auf ihrem Scheitel 
je ein kleines Steinchen tragen. Diese leicht verganglichen Gebilde entstehen 
<lurch das von den Waldbaumen abtropfende Regenwasser, welches die obere 
Schicht des Gehangeschuttes wegspi.ilt bis auf jene Reste, welche <lurch ein auf
liegendes Steinchen hinlanglich geschiitzt sind. 

W enn im Sommer reichliche Niederschlage sich einstellen oder im Winter, 
<lurch den Fohn begiinstigt, die Schneeschmelze rasch erfolgt, stiirzen in den 
iobeln des Pfanders gewaltige Wassermassen laut tosend zu Tai und reiBen 
die feinen Erzeugnisse der Verwitterung, soweit sie nicht durch die schiitzende 
Pflanzendecke oder sonstwie festgehalten werden, als Trube mit sich fort. Und 
wenn auch diese abtragende Wirkung der abflieBenden Tagewasser selbst nach 
10 Jahren noch gering erscheinen mag, so wird sie <loch nach Ablauf von 100 

oder gar 1000 Jahren sehr deutliche Spuren im Antlitz des Pfanders zuriicklassen. 
So arbeiten die ewig waltenden Krafte der Natur unablassig daran, die 

Werke, die sie geschaffen, selbst wieder zu zerstoren. Berge werden abgetragen, 
Taler ausgefiillt und das beim Zerstorungswerk gewonnene Material dient, 
nach seinem Absatze wieder zu Gestein verfestigt, zum Aufbau der Berge · 
kiinftiger Zeiten. 
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Dieses Obersichtsbild des Pfanderstockes verdanke ich der Gefalligkeit meines Freundes, Herrn Professor 
Schrempf. Es ist aus groBerer Entfernung aufgenommen worden, und zwar aus Siidwest von einer kleinen Anhohe bei Au 
in der Schweiz und soll im wesentlichen die Form des Berges und die wichtigsten im Aufsatze genannten Ortlichkeiten zur 
Darstellung bringen. Als der dem Beschauer nachstliegende Punkt des Pfanders ist der Gebhardsberg zu betrachten. Die 
links vom Kirchlein eingetragene Felswand fa.lit nordwatrs, die Felswand unterhalb und rechts davon steigt gegen Osten 
(genauer OSO) an. Wir iiberblicken also die West- und Siidseite des Pfanders. Die Schichtung des Berges kommt <lurch 
die angedeuteten Abbruchstellen der Terrassen hinlanglich zum Ausdruck. Jene sanft ansteigende Linie, welche am Siid
fuBe des Pfanders gezogen ist, gibt die Lage der neuen, iiber den Wirtatobel nach Langen fiihrenden StraBe wieder. 
Unterhalb und etwas rechts vom Gebhardsberg verlauft sie oberhalb des »falligen Baches«, einer AufschluB.,,telle des hell
grauen, oligozanen Molassesandsteins. Das »Gschlief« ist etwas weiter rechts vom Striche anzusetzen, in der Einsenkung, 
unterhalb welcher die schwebende Felsbank des »Rappenloches« eingetragen erscheint. 
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