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Von CHRISTIAN SCHLÜCHTER, S t . C a t h a r i n e s 

Mit 3 Abbildungen 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Schotterpetrologische Untersuchungen im Aaretal südlich von Bern 
zeigen, daß die petrologische Zusammensetzung der Fraktion > 2 cm von älteren zu jüngeren 
Schotterakkumulationen gesetzmäßig ändert. Die ältesten, bis jetzt nachgewiesenen pleistozänen 
Schotter im Aaretal, die Bümbergschotter, sind reich an aufgearbeitetem Mollassematerial (>15%>), 
welches in den letzteiszeitlichen Münsingenschottern, bzw. spätglazialen Wichtrachschottern <10°/o 
beträgt (Abb. 2 ) . Bei den Münsingenschottern (Obere und Untere als Einheit betrachtet) kann öst
lich und westlich des heutigen Aarelaufes eine verschiedene Fazies in der Geröllführung nachgewie
sen werden (Abb. 3) . Das von CADISCH (1928) beobachtete Widerspiegeln der Heraushebungs- und 
Erosionsgeschichte des Alpenkörpers in der Petrologie der Molassesedimente gilt auch für die petro
logische Geröllzusammensetzung der mittel- bis jungpleistozänen Schotterakkumulationen. 

S u m m a r y . Pebble petrological investigations on gravel deposits in the Aar River Val ley, 
south of Bern, Switzerland, show a significant change in the petrological composition of the 
fraction > 2 cm: the oldest gravels (Bümbergschotter), deposited during the glaciation second 
before last, have a higher content of reworked material from the Miocene molasse (minimum of 
15 %>), wherelse Upper Münsingenschotter or Wichtrachschotter resp., show a maximum content 
of reworked molasse of 10 %>. The sediments of the Kies-Sand-Komplex von Kleinhöchstetten are 
of intermediate composition (Fig. 2 ) . Considering Upper and Lower Münsingenschotter as a whole, 
a pebble petrological facies east of the present Aar River can be distinguished from a facies west 
of it (Fig. 3) . CADISCH (1928) stated, that the history of the uplift and erosion of the Alps is 
reflected in the petrological composition of the molasse sediments. This observation is also true 
for the Middle- to Joungpleistocene conglomerates. 

1 . Einleitung und Historisches 

Quar tä rgeo log ische Untersuchungen (Gerö l lpe t ro log ie und -morphomet r ie , K o r n g r ö 
ßenana ly sen ) w ä h r e n d der J a h r e 1 9 6 9 — 7 3 haben e ine k o m p l e x e A b f o l g e von Schot ter
körpern aufgeze ig t , welche in wohldef in ier te l i thos t ra t ig raph ische Einhei ten geg l i ede r t 
we rden können. D i e e inzelnen Schot terkörper haben , w i e w i r sehen werden , ein ge rö l l -
petrologisch charakter is t isches S p e k t r u m , das r e l a t i v - s t r a t i g r aph i sch ausgewer te t w e r d e n 
k a n n . 

Erste A n g a b e n über die geröl lpetrologische Zusammense tzung der Aare ta lschot ter 
s tammen von GERBER ( 1 9 1 5 ) . BECK ( 1 9 2 2 bis 1 9 4 3 ) bearbei te te d ie Aare ta lschot ter i m 
wesentl ichen verg le ichend- l i thos t ra t ig raphisch . A n d i e Untersuchungen von GERBER a n 
knüpfend, benu tz t R U T S C H ( 1 9 2 8 , 1 9 5 8 ) die pet rologische Zusammense tzung der Schotter 
w iede r als C h a r a k t e r i s t i k u m . Die Ausscheidung v o n geröl lpe t ro logisch definierten Schot
te r typen ge l ang nur , d a n k der g roß räumigen Aufschlüsse, durch konsequente G e r ö l l z ä h 
lungen in verschiedenen l i thos t ra t igraphischen N i v e a u s . Das Untersuchungsgebie t ist in 
Abb . 1 da rges te l l t . D ie wicht igs ten berücksichtigten Profile sind numer i e r t e inge t ragen , 
wobei chronostra t igraphische Schlüsselprofile besonders bezeichnet s ind (SCHLÜCHTER 
1 9 7 3 b ) . 
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2. Methodisches 

Die Gerö l l zäh lungen w u r d e n , sowei t mögl ich , im Aufschluß vo rgenommen . V o n Pro 
ben, d ie in 1 m Abs tand durchs Profil en tnommen wurden , ist d ie F r a k t i o n ) 2 c m abgesiebt 
w o r d e n . P r o Probe wurden 1 0 0 Gerol le nach den folgenden pe t rographischen Klassen be
s t immt : Q u a r z i t e , rote K r i s t a l l i n g e r ö l l e , he l l e u n d grüne K r i s t a l l i n g e r ö l l e , k r i s t a l l i n e 
Schiefer ( m e t a m . K r i s t a l l i n g e r ö l l e ) , g robkörn ige Sandste ine , f e inkö rn ige Sands te ine , m i k r i -
tische K a l k e , spä t ige Ka lke , Ech inodermenbrekz ien , Dolomite u n d R a u h w a c k e n . 

Abb. 1. Schlüsselkarte: Das Aaretal zwischen Bern und Spiez. — BM: Stauchendmoränen Bern— 
Muri, N 6 : Nationalstraße 6 (Bern—Spiez), St : Seitenmoräne des Strättl ig-Stadiums. 

Profile: 1. Autobahnaufschluß Vorder Märchligen, 2. Stützmauer Rain ta lwald , 3. Rain ta lwald , 
4. Kiesgruben N Rubigen, 5. Kiesgrube Anstalt Münsingen, 6. Mühle im Grabenthal, 7. Kiesgrube 
Niederwichtrach, 8. Kiesgrube Kiesen, 9. Kiesgrube Bümberg, 10. Autobahnaufschluß Grauestei, 
11. Autobahnaufschluß Thungschneit/Räbeli, 12. Autobahnaufschluß Steffisburg, 13. Wässerifluh, 
14. Scheibenstand Guntelsei, 15. Hurifluh, 16. Alte Schlyffi, 17. Kanderschlucht bei Hahni, 
18. Schlupf, 19. Kiesgruben Uttigen, 20. Kiesgrube Buechlenacher, 2 1 . Kiesgrube Ried, 22. Kies
gruben Jaberg, 23. Kiesgrube Thalgut, 24. Schulhausneubau Neumatt. (Profile von besonderer 

litho- und chronostratigraphischer Bedeutung sind mit einem Quadrat gekennzeichnet.) 
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Zur Dar s t e l lung der R e s u l t a t e in einem Dre i ecksd iag ramm A B C wurden fo lgende 
Klassengruppen gebi lde t (Abb. 2 u n d 3 ) : 

A = mikri t ische K a l k e + spä t ige K a l k e + Echinodermenbrekzie + Do lomi t e . 
Bei diesen „ K a l k " g e r ö l l e n h a n d e l t es sich um Geste ine aus den helvet ischen und p r a e -
a lp inen Decken nördlich der Zen t ra lmass ive . 

Abb. 2. Geröllpetrologie verschiedener Schotterkörper im Aaretal. Die Aufschlüsse sind analog 
Abb. 1 numeriert. 

Im Dreieck bedeuten: A = Kalkgerölle, B = rote Kristallingerölle, B' = rote Kristallingerölle + 
Quarzite (Dreieck 4) , C = grüne Kristallingerölle. Eingeklammerte Zahl = Aufschlußnummer, 

zweite Zahl = Probenzahl (je 100 Gerolle). 
Dreieck 1: Untere + Obere Münsingenschotter (Punkte), Kies-Sand-Komplex von Kleinhöchstetten 

(ausgefüllte Quadrate), Bümbergschotter (senkrecht schraffiertes Feld). 
Dreieck 2: Obere Münsingenschotter: punktiert (Kiesgrube Kiesen), schraffiert (Thungschneitgebiet); 

Wichtrachschotter: Quadrate. 
Dreiecke 3/4: Obere Münsingenschotter: schraffiertes Feld, Bümbergschotter: Dreiecke (leeres Drei

eck = Vergleichsprobe vom Räbeli) . 
Dreiecke 5—7: Obere Münsingenschotter im Gebiet Ried—Uttigen. 
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B = ro te Kr i s t a l l i nge rö l l e . 
H i e r h a n d e l t es sich u m aufgearbei te tes M a t e r i a l aus der m i o z ä n e n , „bunten" Molas se . 
Ebenfa l l s zu Gruppe B könn ten die Q u a r z i t e gezäh l t w e r d e n , welche, m i t w e n i g e n 
A u s n a h m e n « 5 % des gesamten Q u a r z i t g e h a l t e s ) , aus der Molas se au fgea rbe i t e t s ind. 
Diese W e r t e B ' sind in Dre ieck 4, Abb.2 berechnet worden . 

C = he l le u n d grüne Kr i s t a l l i nge rö l l e . 
U n t e r dieser Gruppe s ind die hellen u n d g rünen grani t ischen Gesteine z u s a m m e n g e 
faßt , we lche heute in d e n kr i s ta l l inen M a s s i v e n der A l p e n erodier t w e r d e n ; a l so w i e 
die Ge ro l l e unter A r e l a t i v „ junge" K o m p o n e n t e n der Lockergeste ine sind. Bei dieser 
G r u p p e m u ß auf eine Feh le rque l le h i n g e w i e s e n werden , welche 1 0 — 1 5 % der C -
W e r t e be t ragen k a n n : h i e r sind Gero l le m i t g e z ä h l t w o r d e n , welche mögl icherweise 
aus de r bunten Nage l f l uh aufgearbei te t , a lso M o l a s s e m a t e r i a l sind. Bei w e i t e r e n 
schotterpetrologischen Untersuchungen w i r d unser Arbei tsschema dah in ve r fe ine r t 
w e r d e n müssen, d a ß M o l a s s e - und Nich tmolassean te i l e i n n e r h a l b der C - W e r t e ge
t rennt we rden . Das w i r d zu einer a n d e r e n Dars te l lung de r Untersuchungsergebnisse 
führen, d ie mitgete i l t w e r d e n , sobald Untersuchungen aus e inem we i t e r en Gebiet 
v o r l i e g e n . 

3. Petrologie der e inzelnen Schotterkörper 

3.1 . D i e B ü m b e r g s c h o t t e r 

Im Profi l Bümberg ( A b b . 1 und 2, Prof i l 9 ) ist es mögl ich , d ie „Ael teren A a r e t a l 
schotter" GERBERS ZU g l i ede rn (SCHLÜCHTER 1 9 7 3 a ) . T ie fg ründ ig ve rwi t t e r t e Schot ter b i l 
den hier u n d auch im Graues te i - und Thungschne i t /Räbe l i -Prof i l (Abb . 1 und 2, Prof i le 10 
und 11) den Sockel der p l e i s tozänen Lockerges te ine . Es hande l t sich u m Del taschot ter mi t 
den entsprechenden Übergußschichten. Diese Schotter sind im Thungschne i t /Räbe l i über
dies g l a z i g e n aufgestaucht. — Chronos t ra t ig raph isch sind d i e Bümbergschot ter e inem 
ers ten(?) g l a z i a l e n Ereignis de r vor le tz ten E i sze i t ( R i ß im klassischen S inne) z u z u o r d n e n 
(SCHLÜCHTER 1973b) , s ind somi t zu den ä l t e s t en bis je tzt nachgewiesenen q u a r t ä r e n L o k -
kerges te inen i m Aare ta l zu z ä h l e n . 

Die geröl lpetrologische Zusammense tzung ist in den Dreiecken 2 und 3, A b b . 2, da r 
geste l l t ; d a m i t w i r d gezeigt , w i e das Ver t e i l ungs fe ld der Bümbergschot terproben in beiden 
Dar s t e l l ungen von den A n a l y s e n p u n k t e n d e r Münsingenschot ter abfä l l t . Die B ü m b e r g 
schotter s ind durch einen M i n d e s t g e h a l t von 15 % an M o l a s s e m a t e r i a l charak te r i s ie r t , w o 
bei die G e h a l t e von K a l k g e r ö l l e n und he l len u n d grünen Kr i s t a l l i nge rö l l en r e l a t i v s t a rk 
schwanken . 

Die be iden in den Dreiecken tief l iegenden Bümbergschot terproben s tammen aus deren 
v e r w i t t e r t e m Dach, wo p rak t i s ch a l le K a l k - u n d Dolomi tge rö l l e ve rwi t t e r t u n d unbe
s t immbar s ind . Die Bümbergschot ter -Vergle ichsprobe aus dem Thungschne i t /Räbe l i -Prof i l 
zeigt , w i e de r Q u a r z i t g e r ö l l a n t e i l aus der m i o z ä n e n Molasse l o k a l a ls eine wesent l iche Be
s t immungsgröße auftreten k a n n . 

3.2. D e r K i e s - S a n d - K o m p l e x v o n K l e i n h ö c h s t e t t e n 

Im Gebie t von R a i n t a l w a l d / K l e i n h ö c h s t e t t e n (Abb. 1 u n d 2, Profil 2) folgt i m H a n 
genden der R a i n t a l Sch lammoräne , an verschiedenen Stel len i m Profi l nachweisbar in deren 
sedimentgenet ischer Kon t inu i t ä t , eine Abfo lge v o n Sand und Kies , die s tark g l a z i g e n ge
staucht is t . Es handel t sich bei diesem K i e s - S a n d - K o m p l e x v o n Kleinhöchstet ten u m eine 
se lbs tändige l i thos t ra t igraphische Einheit, d i e gegen Osten, i m Gebiet von R u b i g e n , unter 
die Münsingenschot ter ab tauch t (SCHLÜCHTER 1973 b ) . Genetisch hande l t es sich d a b e i um 
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e inen Rückzugsschot ter , der später ( w ä h r e n d des e r s t e n [ ? ] und z w e i t e n Vorstoßes d e r 
le tz ten Eiszeit) g l a z i g e n aufgestaucht worden ist. Chronos t r a t ig raph i sch ist er in die a u s 
gehende vor le t z t e Eiszei t zu stel len. 

Im Z u s a m m e n h a n g mit der l i thos t ra t ig raphischen Posi t ion des K i e s - S a n d - K o m p l e x e s 
v o n Kleinhöchstet ten ist seine geröl lpet rologische Zusammense tzung von Bedeu tung 
(Abb . 2, Dreieck N r . 1 ) . Die A n a l y s e n p u n k t e der K i e s - S a n d - K o m p l e x - P r o b e n fa l len z . T . 
in , aber auch a u ß e r h a l b des A n a l y s e n f e l d e s der Bümbergschot ter . I m Vergle ich mi t den 
Münsingenschot te r -Proben aus d e m gleichen Gebiet s ind sie ebenfalls verschieden und ten
dieren zu einer M i t t e l w e r t s t e l l u n g zwischen Bümbergschot ter - u n d Münsingenschot te r -
Zusammense tzung . 

3 .3 . D i e M ü n s i n g e n s c h o t t e r 

Die mächt igs te Scho t t e rab lage rung im A a r e t a l zwischen Bern u n d Sp iez bi lden d i e 
Münsingenschot ter (BECK , ohne D a t u m ; BECK & R U T S C H 1958) . Über ih re Verbre i tung i m 
Zusammenhang m i t den dami t verknüpf ten G r u n d m o r ä n e n gibt Abb . 3 einen Uberb l ick . 
D i e Münsingenschot ter sind in eine Un te re und e ine Obere Einheit g l i ede rba r , wobei d i e 
Unte re einem ers ten, d ie Obere e i n e m zwei ten le tz te iszei t l ichen g l a z i a l e n Ereignis z u g e 
ordnet werden k a n n (SCHLÜCHTER 1973 a, 1973 c ) . D i e Ab lage rung de r Unteren M ü n s i n 
genschotter ist in d i e Zeit von 5 0 — 6 0 000(? ) B.P. , j ene der Oberen zwischen 19 5 0 0 — 
18 000(? ) B.P. z u s te l len. Der K o m p l e x der U n t e r e n u n d der Oberen Münsingenschot ter 
ist ein charakter is t isches Beispiel e ines Vorstoßschotters (BECK & R U T S C H 1958, SCHLÜCH

TER 1973 a ) . 

In unseren geröl lpet ro logischen Untersuchungen s ind die Münsingenschot ter vor läuf ig 
in Bezug auf ih re Zusammense tzung a l s Einheit be t rachte t worden ( A b b . 2 ) , da es mi t d e r 
angewende ten M e t h o d e noch nicht ge lungen ist, e v e n t u e l l e Unterschiede in deren Gerö l l 
zusammense tzung darzus te l l en . A l s wesentliches M e r k m a l sei herausgehoben, daß sich d i e 
Münsingenschot ter durch einen n i ed r igen Gehal t a n M o l a s s e m a t e r i a l ( m a x . 1 0 % ) gegen
über Bümbergschot ter und K i e s - S a n d - K o m p l e x v o n Kleinhöchstet ten unterscheiden. D e r 
Geha l t an hel len u n d grünen Kr i s t a l l i nge rö l l en k a n n in vere inze l ten Proben , besonders i m 
Thungschne i t /Räbe l i -Gebie t , bis gegen 45 % be t ragen . Der hohe Geha l t an K a l k g e r ö l l e n 
u n d hellen u n d g r ü n e n Kr i s t a l l i nge rö l l en gibt den Münsingenschot tern i m Aufschluß e ine 
charakterist ische g r a u b l a u e Farbe. 

Auf eine in te ressan te Beobachtung sei besonders h ingewiesen : w i e in Abb. 3 d a r g e 
stel l t , kann geze ig t w e r d e n , d a ß d ie geröl lpet rologische Zusammense tzung der M ü n s i n g e n 
schotter l inks u n d rechts der A a r e verschieden ist. L i n k s der A a r e ist sie einhei t l ich: auf
gearbei tetes M o l a s s e m a t e r i a l und he l l e und grüne K r i s t a l l i n g e r ö l l e fehlen in vielen Proben . 
Interessant ist d ie Zusammense tzung von vier Gerö l lp roben aus der Kiesgrube R ied ( P r o 
fil 2 1 , Abb. 1 ) , we lche un te rha lb des Ver te i lungsfe ldes der Münsingenschot ter-Proben l i n k s 
der Aa re fa l len . S ie s tammen aus e iner annähernd Os t -Wes t ve r l au fenden Rinnenfü l lung , 
wobe i hier offensichtlich M a t e r i a l aus dem Gebiet östlich des heut igen Aare lau fes h e r a n 
geführt worden ist . 

Die A u s b i l d u n g der beiden verschiedenen geröl lpet rologischen Faziesbereiche der M ü n 
singenschotter östl ich und west l ich des heutigen A a r e l a u f e s kann fo lgendermaßen e r k l ä r t 
w e r d e n : ö s t l i ch v o n Aare /Thune r see stehen mäch t ige Schichtpakete de r miozänen bun ten 
Molasse an ( v e r a n t w o r t l i c h für höheren Gehal t an aufgearbe i te ten Gero l len aus der M o 
lasse) und die Zufuhr an Kr i s t a l l i nge rö l l en aus d e m heut igen Kr is ta l l inbere ich der A l p e n 
scheint dort, in de r zen t ra len F l i e ß - u n d Sedimenta t ionsr ich tung der A a r e , größer gewesen 
zu sein. W ä h r e n d d e m westl ich des heu t igen A a r e l a u f e s der Oberf lächenantei l der m i o z ä n e n 
Molassenagelf luh wesent l ich zu rück t r i t t , hier aber d ie Sed imentzufuhr aus dem R a n d g e b i e t 
de r p raea lp inen Decken (eventuel l auch aus K a n d e r - u n d S i m m e t a l ( ? ) w ich t ig ist. 
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Abb. 3. Geröllpetrologische Zusammensetzung der Münsingenschotter links und rechts der Aare 
(Erklärung der Dreiecke: Abb. 2 ) ; und Verbreitung von Rotachewald Grundmoräne (RWGM), 
Obere Münsingenschotter (OMS), Würm I-Grundmoräne (WIGM) und Untere Münsingenschotter 
(UMS). Ausgefüllte Quadrat- und Dreiecksymbole: betreffende Ablagerung im bezeichneten Auf

schluß nachgewiesen. Fragezeichen: lithostratigraphische Korrelation unsicher. 

3.4. D i e W i c h t r a c h s c h o 1 1 e r 

De r jüngs te Schot terkörper des mi t t l e ren A a r e t a l s , d ie Wichtrachschotter , b i lde t z w i 
schen R u b i g e n und Wicht rach/Kiesen das k o m p l e x e Sys t em d e r Nieder te r rasse . Es hande l t 
sich dabe i u m einen Rückzugsschot ter i m wei tes ten Sinne, dessen Genese an a n d e r e r Ste l le 
ausführl ich darges te l l t w o r d e n ist (SCHLÜCHTER , 1973) . In de r Kiesgrube bei der H e i l -
und Pf legeansta l t Müns ingen (Abb . 1, Profil 5) sind z u m Verg le i ch drei Ge rö l l zäh lungen 
durchgeführt worden . Die R e s u l t a t e sind in Dreieck 2 Abb . 2 e inge t ragen . D a b e i w i r d ge
zeigt , d a ß die Zusammense tzung der Wichtrachschotter m i t j ene r der Münsingenschot ter 
prak t i sch identisch ist. Frei l ich fa l len die A n a l y s e n p u n k t e e t w a s oberhalb des Ver t e i l ungs 
feldes der Münsingenschot ter des mi t t l e ren A a r e t a l s (Dreiecke 2 und 3, Abb . 2 ) , fa l len aber 
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zusammen mi t den A n a l y s e n der Oberen Münsingenschot ter aus der west l ichen der beiden 
Kiesgruben bei R u b i g e n (Obere M ü n s i n g e n s c h o t t e r - A n a l y s e n p u n k t g r u p p e im Dreieck 1, 
A b b . 2 ) . 

4. Stratigraphische Folgerungen 

Die En twick lung der geröl lpetrologischen Zusammense tzung der Schot terkörper im 
A a r e t a l südlich v o n Bern von den vor le tz te i sze i t l ichen Bümbergschot tern , über den Kies -
S a n d - K o m p l e x von Kleinhöchstet ten u n d die Unte ren u n d Oberen Münsingenschot ter zu 
den s p ä t g l a z i a l e n Wichtrachschottern ze ig t : je j ünge r ein Schot te rkörper ist, desto höher 
ist sein Gehal t an K a l k g e r ö l l e n der helvetischen und p r a e a l p i n e n Decken einerseits und an 
Gerol len jener k r i s t a l l i n e n Einhei ten der Alpen , d ie i m mi t t l e ren und j ünge ren Ple is tozän 
z u r Erosion k a m e n anderersei ts . De r Geha l t an aufgearbe i te tem M o l a s s e m a t e r i a l ist in 
den jungen M ü n s i n g e n - und Wichtrachschottern ebenfa l l s n iedr iger a l s in den vor le tz te i s 
zeit l ichen Bümbergschot tern und den Sedimenten des K i e s - S a n d - K o m p l e x e s von Kle in 
höchstetten. 

Nach unseren heu t igen Kenntnissen w a r e n Oberstes Ter t i ä r , A l t p l e i s t o z ä n und die 
ä l t e ren Abschni t te des Mi t t e lp l e i s tozäns im A a r e t a l durch bedeutende Erosion gekenn
zeichnet. Sei t dem Oberen Mi t t e lp l e i s t ozän aber (ca . seit Beginn der vo r l e t z t en Eiszeit ?) 
w u r d e n bedeutende Mäch t igke i t en v o n f luv iog laz ia len , g l a z i a l e n , f l uv ia t i l en und l i m n i -
schen Lockergesteine abge lager t . W i e vo rangehend geze ig t w u r d e , e r fo lg te die gerö l lpe t ro
logische En twick lung v o m Liegenden z u m H a n g e n d e n gese tzmäßig ( A b b . 2 ) , so daß diese 
z u r re la t iven chronost ra t igraphischen Einstufung eines betreffenden Schot terkörpers v e r 
w e n d e t werden k a n n . L o k a l e petrologische Schot terfazies , w i e im F a l l e der Müns ingen
schotter (öst l ich/westl ich des heut igen Aare l au fe s ) geben überdies g e n a u e r e H inwe i se über 
d ie Herkunft des betreffenden S e d i m e n t m a t e r i a l s . Nach den vo r l i egenden Untersuchun
gen dürfen die Ergebnisse von C A D I S C H ( 1928 ) dah in e rwe i t e r t w e r d e n , d a ß sich die H e r -
aushebungs- u n d Erosionsgeschichte des Alpenkörpe r s , d ie tektonische Geschichte des H i n 
te r l andes , nicht nur in der Gerö l l faz ies des Molasse t roges , sondern bis h i n a u f in die j ung -
ple is tozänen Scho t t e r akkumula t i onen widersp iege l t . 

Es ist dem Autor ein Anliegen, Herrn Th. Kästli, Kies AG - Aaretal, verbindlichst für die 
Erlaubnis, in den Aaretalkiesgruben arbeiten zu dürfen und für das Interesse, das unseren Unter
suchungen entgegengebracht wurde, zu danken. Ebenso verdankt sei das Verständnis und Ent
gegenkommen von Herrn F. Kilchenmann vom Autobahnamt des Kantons Bern. Besonders ge
dankt sei Herrn Prof. R. F. Rutsch, Bern, für seine stetige Förderung der Untersuchungen und 
Herrn Prof. G. Furrer, Zürich, für seine aufmunternde Kritik. 
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