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typischen Hangetalern, prachtig ausgebildete, den Ufern der Russell-Bucht, des 

Nunadakfjords etc. parallele Erosionsterrassen und begriindet ausfiihrlich seine 

Anschauung, dass die Hangetaler und die Ubertiefung der Haupttaler nur durch 

eine kraftig erodierende Wirkung der Gletscher entstanden sein konnen. Ob 

auch in diesem Gebiete mehrere Taltroge ineinandergeschachtelt sind, lasst sich 

au§ den Bildern nicht sicber erkennen; verschiedene Spuren hoher gelegener 

Terrassenabsatze lassen darauf schliessen, dass dem so ist; doch feklen bis 

jetzt Karten grosseren Massstabes, welche diesen Schluss stiitzen konnten. — 

Um die erodierende Wirkung des Eises zu verstelien, muss man, wie Takr her- 

vorhebt, fiir den ganzen Prozess einen geniigend langen Zeitraum ansetzen und 

beachten, dass machtige, stark vorschreitende Gletscher ihren Untergrund un- 

gleich starker bearbeiten, als die ruhig fliessenden Eismassen der Gegenwart — 

genau so wie eine Hochflut im Flusstal weit grossere Veranderungen hervorruft, 

als der normal gehende Fluss. 

Einen weiteren Beitrag zur Lehre von der glazialen Erosion bringt Quensel, 

welcher die Verlegung der Wasserscheide im Gebiete des Lago San Martin in 

Patagonien von der Achse der Kordillere weg nack Osten kin studiert hat. Er 

findet, dass die Eismassen der letzten Kordillerenvergletscherung stark erodierten, 

dass die ostwarts abfliessenden Gletscher grosse Schuttmassen in die praglazialen 

Flusstaler der Pampas vorschoben und kier den Abfluss der Wassermassen ver- 

hinderten. Die glaziale Erosion gab zur Bildung der grossen fjordartigen See- 

becken Yeranlassung, welche wie der Lago San Martin, Lago Argentino, Ultima 

Esperanza etc. in ihren Yerzweigungen den Fjorden auf der Westseite der Cor- 

dilleren entsprechen und mit diesen durch tiefe Einsattelungen der Hauptkette 

in Yerbindung stehen. Durch die Erosionsarbeit der eiszeitlichen Gletschermassen 

wurde die Wasserscheide um betrachtliche Strecken ostwarts verlegt. 

Fortschritte der geologischen Forschung im Schweizer 
Juragebirge, insbesondere in dessen nordlicher Halfte. 

Yon H. Gerth, Bonn. 

1. F. Machacek : Der Schweizer Jura, Yersuch einer geomorphologiscken Mono¬ 

graphic. Petekmann’s Mitteilungen. Erganzungsheft 150. Gotha 1905. 

S. 1—143 mit Karte und Profiltafel. 

2. A. Buxtokf: Geologische Beschreibung des Weissensteintunnels und seiner 

Umgebung. Beitrage zur geologischen Karte der Schweiz. 21. Bern 1907. 

3. F. Muhlberg : Geologische Karte der Lagernkette, 1 : 25 000, mit Erlaut. 

Bern 1902. 

Geologische Karte des unteien Aare-, Reuss-und Limattales, 1:25000 

mit Erlaut. Bern 1905. 

Das Schweizer Juragebirge hat der Juraformation den Namen gegeben, weil 

ihre Ablagerungen in ikm grosse Yerbreitung besitzen. Aber nock eine andere 

Eigentumlichkeit macht uns das Studium der Juraschichten in diesen Bergen 

besonders interessant. Das Jurameer besass im Osten und Westen des heutigen 

Gebirges verschiedene Tiefenverhaltnisse, es wurde von einer verschiedenen Lebe- 
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welt bevolkert und in beiden Meeresteilen kamen ganz verschiedenartige Sedi- 

mente zum Absatz. So kommt es, dass uns heute die Ablagerungen der Juraformation 

inzwei verscliiedenen Ausbildungen entgegeutreten, so dass es grosse Schwierigkeiten 

verursachte, die richtigen Altersbeziehungen der einzelnen Schichten in den beiden 

Faziesbezirken klar zu stellen1)- Wahrend sich der Lias, ebenso wie die im ost- 

lichen Jura zutage tretende Trias allentlialben eng an die ausseralpine, euro- 

paische Entwickelung dieser Schichten anschliesst, macht sich der Faziesunter- 

schied zuerst im Dogger geltend. Entlang dem Stidrand des Jura und in seinem 

ganzen ostlichen Teil beobachten wir eine vorwiegend mergelige Ausbildung, wie 

in Schwaben, wahrend in dem grosseren, die westlichen Partien des Gebirges 

umfassenden Bezirk eine oolithisch-kalkige Entwickelung der Schichten herrscht, 

wie wir sie aus Lothringen, iiberhaupt der ganzen Umrandung des Pariser 

Beckens bis nach England hinein kennen. Ebenso scharf sind die Gegensatze 

im Malm. Machtige Tone mit individuenreicher Cephalopodenfauna, die oben 

von Tonkalken und Mergeln bedeckt werden, reprasentieren im westlichen Bezirk 

das Oxford. Am Siidrande des Jura und im ostlichen Teil fehlen diese Schichten 

ganz, oder die leitenden Ammoniten liegen zusammen mit denen tieferer Zonen 

in einem stellenweise konglomeratischen Eisenoolith, der uns Aufarbeitung und 

Transgression anzeigt. Wohl war der Siidrand des Jura zu dieser Zeit teilweise 

und voriibergehendFestland, einTeil dervindelizischen Bodenschwelle. Spatersehen 

wir den westlichen Bezirk wieder von einem flachen Meer bedeckt, in dem machtige, 

korallogene Kalke und Oolithe zum Absatz kamen, wahrend sich im Stiden und Osten 

ein tieferes Meer mit Schwammbildungen und einer mehr pelagischen Cephalopoden¬ 

fauna ausdehnte. Erst nachdem man erkannt hatte, dass die machtigen Ablagerungen 

des Oxford am Siidrande und im Osten des Jura ganz fehlen, kam man dazu, die 

Mergel und Kalke desArgovien desOstensmit den massigen Korallenkalken des Rau- 

racien im Westen zu parallelisieren. Friiher hatte man im Argovien ein Aqui- 

valent des Oxford gesehen, zumal beide Stufen in der Orographie des Gebirges 

in gleicher Weise hervortreten. Beim Aufbruch der Gewolbe durch die Erosion 

entstehen in den Mergeln und Tonen des Oxford und Argovien Langstaler, sogen. 

Komben, iiber die die Kalke des Rauracien und hoheren Malm als Kamme 

emporragen. Die Grenze zwischen den nunmehr als gleichalterig anzusehenden 

Ablagerungen des Argovien und Rauracien verlauft von Liestal iiber Roche bei 

Moutier, Biaufond nach Salins. Auch im oberen Malm treten die Faziesunter- 

schiede hervor, nur reichen die rein kalkigen, oolithischen Fiachseebildungen 

noch etwas weiter nach Siiden bis zu der Linie Schwarzwald, Onsingen, Belle- 

garde, Bas-Bugey. Gegen Ende des Malm fiihrte eine Heraushebung im Noraen 

des heutigen Gebirges zur Trockenlegung der nordlichen Partien. Durch Austern- 

banke, die sich von Belfort iiber Delsberg, Solothurn, bis in den schwabischen 

Jura verfolgen lassen, wild der ungefahre Verlauf der Kiistenlinie angedeutet. 

Die Trockenlegung schritt weiter nach Stiden vor und am Schlusse der Jura- 

epoche sehen wir fast das ganze heutige Gebirge einen Teil des mitteleuro- 

J) Fiir den weissen Jura ist die Parallelisierung der Schichten besonders 

durch die Untersuchungen Rolliers geklart worden ; dieser Jurageologe hat 

die Ergebnisse der stratigraphischen Forschung der letzten Jahre kiirzlich in einem 

Yortrage auf dem Kongress der Association Franc-Comtoise (Pontarlier 1909) 

zusammengefasst. 
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paiscken Festlandes bilden, fiir das die Ubereinstimmung brackischer Purbeck- 

Ablagerungen der Gegend von Neuchatel mit denen Norddeutschlands bezeick- 

nend ist. Der Innenrand und die Siidgrenze des eigentlichen Jura zwischen 

Biel, Morteau, Pontarlier und Bellegarde bildete die Kiiste des damaligen 

Meeres. Aber schon bald riickte die Flut wieder vor und immer weiter sehen 

wir die Stufen der unteren Kreide nach Norden iibergreifen. Ablagerungen der 

oberen Kreide sind nur in isolierten Fetzen im Siiden erhalten. Sie ermoglichen 

es uns nickt, die Ausdeknung des Meeres der damaligen Zeit, die offenbar wieder- 

kolten Sckwankungen unterworfen war, mit Sickerkeit festzustellen. Die nord- 

licken Teile des Jura diirfte das Kreidemeer nie mekr erreickt kaben. Hier war 

Festland, das sick zu Beginn des Tertiar kalbinselartig wieder weit nack Siiden 

erstreckte. Die als Verwitterungsprodukte anzusekenden Boknerzbildungen und 

Siisswasserkalke ckarakterisieren dieses Land. Marine Ablagerungen des Eozans 

fehlen im ganzen Jura, erst im Oligozan kehrt das Meer zuriick. In weckselnden 

Transgressionen und Regressionen greift es bald yon Norden, bald von Siiden 

iiber die Jurakalbinsel iiber. Yoriibergekend kommt es auck zu einer Verbindung 

des nordlicken und siidlicken Oligozanmeeres durcli eine den Jura quer durck- 

ziekende Senke, die die siidlicke Fortsetzung des Rkeintalgrabens bildet. Im 

Miozan ist der Siidrand des Gebirges von dem europaiseken Mittelmeer bedeckt, 

wakrend der Norden sick zu keben beginnt. Zur Zeit der grossten Ausdeknung 

verlauft die Uferlinie iiber Ckaux de Fonds, Delsberg, Liestal bis zum Randen. 

Diese jparallel laufenden, das Gebirge in siidwestnordostlicher Ricktung durck- 

ziekenden Linien sahen wir sekon in der Jurazeit eine grosse Rolle in den Tiefen- 

verkaltnissen des Meeres spielen. Am Scklusse des Miozans ziekt sick das 

Meer zuriick, und allentkalben kommen in isolierten Becken Siisswasserkalke 

zum Absatz. Jiingere Ablagerungen des Tertiars kennen wir aus dem Jura nickt, 

erst wieder die Bildungen der Diluvialzeit. Inzwiscken sind aber die eben ge- 

sckilderten, bis dahin flackliegenden Sedimente zu einem Gebirge aufgefaltet 

worden. 

Der Zeitpunkt der Faltung ist also ziemlick genau fixiert; sekwieriger ist 

es sekon, sick ein Bild von dem faltenden Vorgang im einzelnen zu rekon- 

struieren. Wir miissen zu diese in Zwecke von den Ersckeinungsformen aus- 

geken, in denen das Gebirge uns heute entgegentritt. In tektoniseker und 

morpkologiscker Hinsickt lassen sick drei Formen untersekeiden: Kettenjura, 

Plateaujura und Tafeljura. Der Kettenjura bestekt, wie sein Name besagt, aus 

Antiklinalen, die durck sick lang kinziekende Synklinaltaler voneinander getrennt 

werden. Die Talbildung sekliesst sick dem urspriinglicken Faltenwurf eng an, 

Taler im Sckeitel der Antiklinale sind selten oder spielen eine untergeordnete 

Rolle. Die kerrscliende Gewolbeform ist eine Antiklinale mit steilen Sckenkeln 

und flackem Sckeitel. Nickt selten-steilen sick auf dem Nordschenkel Storungen 

ein, die die Falten nack Norden iibergelegt ersclieinen lassen. Fiir die Ketten 

am Innenrande des Gebirges ist ein derartiger Bau besonders ekarakteristisek. 

Dem siidlicken Kettenjura ist im Nordwesten der Plateaujura vorgelagert. Die 

Sckeitel der Antiklinalen und die Boden der Synklinalen werden weiter und 

flacker, die orograpkiseke Gliederung in einzelne Ketten scliwindet, die Land- 

schaft nimmt plateauartigen Cliarakter an. Im aussersten Westen, am Doubs, 

wird der Plateaujura nock einmal durck eine Zone starkerer Auffaltung und 

Zusammensckubs begrenzt. Der nordliche Teil des Kettenjuras zeigt einen an- 
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deren Charakter als der siidliche. Die Faltung scheint eine intensivere gewesen 

zu sem, die Antiklinalen wurden nacli der Faltung hauptsacklick durch Zusammen- 

brucli starker gestort. Die Ketten sind heute tiefer aufgebrochen und werden 

baufiger von Quertalern, Klusen, durckscknitten. Wie wir wissen, bat die Faltung 

bier durcb die im Norden liegenden Massive des Schwarz waldes und der Yogesen 

eine Stauung erfabren. Zwiscben dem Fuss dieser alten Massen und die sicb 

zusammendrangenden Falten wurde eine Juraplatte eingeklemmt, die von der 

faltenden Bewegung nicbt ergriffen worden ist. In der Yerlangerung des zwiscben 

den beiden alten Halbborsten eingebrocbenen Rheintalgrabens drangen die Falten 

weiter nacb Norden vor, wabrend im Innern des Gebirges, im Bereicb der scbon 

erwahnten Senke, weite, von macktigen Tertiarsckichten erfiillte Becken unaufge- 

faltet blieben. Der Tafeljura erleidet bierdurcb eine Unterbreckung. Im Osten, 

siidlicb des Sckwarzwaldes, ist die Zabl der Ketten sebr reduziert. Die nord- 

licbste dringt an einer Flexur, die bei der Auffaltung zur Uberschiebung wurde, 

in mehreren Scbuppen iiber die ihr vorgelagerte Juratafel nacb Norden vor. 

Erortern wir nacb diesem kurzen Ausblick auf Bau- und Oberflachengestalt 

des Gebirges die iiber seine Auffaltung bestehenden Hypothesen. Bruckner 

nimmt eine zweifacbe Dislokationsperiode an, zwiscben beiden soil das ganze 

Gebirge zu einer Rumpfflache eingeebnet und dann einer erneuten, sebr jungen 

Faltung unterworfen worden sein. Wir konnen Machacek nur recbt geben, 

wenn er die von Bruckner angegebenen Beweise nicbt fur zwingend bait; ausser 

der Hauptfaltung beschriinkten sich weitere Dislokationen auf Herausbebung und 

Absenkung einzelner Teile. Aber aucb die Rumpfflache scbeint nur fiir einen 

kleinen Teil des Gebirges bestanden zu haben. Nur an wenigen Stellen in der 

Umgebung des Plateaujura treten uns beute zu einer annahernd ebenen Ober- 

flache abgetragene Falten entgegen, wabrend der Plateaucharakter des Plateau- 

jura in erster Linie durcb den tektonischen Bau bedingt ist. Der Kettenjura 

aber mit seinen bock aufragenden, geschlossenen oder tief aufgebrocbenen Ge- 

wolben diirfte wobl niemals zu einer Rumpfflacke eingeebnet gewesen sein. Yor 

allem vermissen wir beute jede Spur der pliozanen Geroll- und Triimmermassen, 

durcb die die Synklinaltaler des Kettenjura bei der Einebnung batten ausgefiillt 

werden miissen. Machacek nimmt an, dass die Auffaltung des Gebirges im 

aussersten Nordwesten mit der westlichen Randzone des Plateaujura begonnen 

bat und von dort nacb Siidosten fortgeschritten ist. Die innersten Ketten des 

Jurabogens sind also die jiingsten. Er sttitzt sich bei dieser Annahme darauf, 

dass die Falten der westlichen Randkette beute die starkste Abtragung erfabren 

baben und aucb im Plateaujura das Alter der gebirgsbildenden Scbicbten in 

der Regel nicbt nur von Norden nacli Siiden, sondern aucb von Westen nacb 

Osten abnimmt. Die nacb Siiden zunekmende Hobe des Gebirges soil nicbt eine 

Folge starkerer Aufwolbung, sondern der verscbieden langen Dauer der erodie- 

renden und denundierenden Krafte sein. Aucb Buxtorf nimmt im nordlicben 

Jura ein Fortscbreiten in der Bildung der Ketten von Nordwesten nacb Siidosten 

an. Diesem Forscher verdanken wir aucli eine neue Tbeorie iiber den Faltungs- 

prozess, die uns viele Eigentiimlichkeiten des Juragebirges erklart und fiir die 

Entstebung der Faltengebirge iiberbaupt von weittragender Bedeutung sein diirfte 1). 

Die Tatsaclie, dass im Kern der Juragewolbe aucb dort, wo sie sebr tief aufge- 

!) Zur Tektonik des Kettenjura (Ber. Oberrk. geol. Yer. 30, 1907). 
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brochen oder nach Norden auf den Tafeljura iiberschoben sind, nirgends altere 
Schicbten als die Anhydritgruppe des Mnschelkalkes zutage kommen, fiilirte ihn 
zu der Annahme, dass bei der Bildung der Ealten in den weichen Mergeln der 
Anhydritgruppe eine Loslosnng der hoheren Schichten yon ilirer Unterlage statt- 
gefunden hat. Sie allein wurden von der Faltung ergriffen, wiihrend das Grund- 
gebirge derselben Widerstand leistete nnd in Ruhe blieb. Die Steilstellung der 
Schenkel der Antiklinalen, sowie ihre Konvergenz gegen die Tiefe hin, die 
Bitxtorf an einigen Stellen konstatiert haben will, finden so leicht ihre Er- 
klarung. Das Jnragebirge verdankt wie die Alpen, von denen es ja nur ein 
Seitenast ist, einem aus Siidosten kommenden Schub seine Entstehung. An 
seiner heutigen Stelle befanden sicli die mesozoisclien Sedimente, wie wir ge- 
sehen haben, schon vor Beginn der Faltung in gehobener Lage und nur von 
wenig machtigen Tertiarablagerungen bedeckt. Im Scliweizer Mittelland lagen 
sie dagegen unter machtigen Molasseschicbten begraben. So kam es, dass sich 
dort der die Alpen bildende Tangentialschub nocli einmal aussern konnte, indem 
er die hoheren Sedimente von ihrer Unterlage losloste und faltete, schuf er einen 
dem Hauptgebirge parallelen Gebirgsbogen. 

Bald darauf in der Diluvialzeit erlitt das junge Gebirge eine bedeutende 
Abtragung. Wie wir schon lange wissen, wurde der Jura von der alpinen Yer- 
gletscherung zur Zeit ihrer maximalen Ausdehnung erreicht. Die umfassenden 
Untersuchungen von Pexck und Bruckner, die in dem Werke „Die Alpen im Eis- 
zeitalter“ niedergelegt sind, werfen auch auf die Beziehungen des Juragebirges 
zu den verscliiedenen Vereisungsperioden neues Licht. Im Innern des Gebirges 
sind uns nnr die Spuren der grossten, der Risseiszeit erhalten. Anzeichen 
friiherer Yergletscherungen sind durch sie verwischt worden. Nach der Ansicht 
Bruckner’s stauten sich die Alpengletscher, die sich im Alpenvorlande zu einer 
einheitlichen Eismasse vereint hatten, an den Juraketten. Durch Liicken und liber 
Einsattelungen in ihnen drang das Eis in das Innere des Gebirges ein und 
breitete sich in den Synklinaltalern wieder aus. Das ganze Gebiet wurde mit 
weither verfrachtetem alpinen Material iiberstreut, das uns heute ein gutes Hilfs- 
mittel bietet, die damalige Ausdehnung des Eises zu rekonstruieren. Die 
hochsten Hohen des Jura scheinen die alpinen Gletscher nicht erreicht zu haben. 
Die Stirnmoranen der Hauptvereisung sind uns im Gebirge nur unzusammen- 
hangend erhalten. Sie diirften sich von Rheinfelden bei Basel iiber Liestal, die 
Passwangkette, am Siidfuss der Hohen Winde, des Raimeux und Moron entlang 
laufend, iiber Bellelay, Maiche, Le Russey und Morteau zum Mont Chauraont> 
iiber Ornans im Louetal und schliesslich nach Westen ausbiegend, bis in die 
Gegend von Salins hingezogen haben. Im Siiden wurde das Gebirge von dem 
vereinigten Rhone- und Isere-Gletscher vollkommen gequert, und die Eismassen 
erstreckten sich hier weit nach Westen bis zum Rand des franzbsischen Zentral- 
plateau. Weit geringere Ausdehnung besass die folgende, die Wiirmeiszeit. Nur 
ein westlicher Arm des Rhonegletschers iiberschritt das Gebirge noch ganz im 
Siiden, der Ostarm wurde durch den ihm entgegentretenden Wall nach Nordosten 
abgelenkt, olme in die Ketten einzudringen. Nordwarts bis in die Gegend von 
Solothurn reichend, zieht sich seine machtige Stirnmoriine am Siidfusse des Ge¬ 
birges hin. Die grosseren Hohen im Siiden des Jura waren der Ausgangspunkt 
einer wohl entwickelten Lokalvergletscherung, die sich auch auf den hoch- 
liegenden Plateaujura ausdehnte. Aus dem weniger hohen Norden kennen wir 
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sichere Spuren lokaier Vereisungen nicht. Die Erosionswirkung des Eises tritt 

im Jura nicht so hervor wie in den Alpen. Nur ganz im Siiden, im Rhonegebiet, 

sind uns Kare, iibertiefte Haupttaler und trogformige Talwannen heute noch er- 

halten. Immerhin diirfte die Diluvialzeit mit ihren bedeutend erhdhten Nieder- 

schlagsmengen und wesentlich verstarkten Erosionsperioden ein Hauptfaktor bei 

der Herausbildung des heutigen Jurareliefs gewesen sein. 

Wahrend so allgemeine Fragen der Stratigraphie, des Gebirgsbaues und der 

Morpbologie im Juragebirge bestandig ihrer Losung entgegengehen, scbreiten 

aucb Detailuntersuchungen verbunden mit kartographischen Aufnahmen in grossem 

Massstabe riistig vorwarts. Die bei einer Durcbtunnelung des Weissenstein ge- 

wonnenen Resultate veranlassten Buxtorf, ein Stiick der Kette im Massstabe 

1 : 25000 zu kartieren. Sie bestebt in der Umgebung des genannten Berges nicht 

aus einer einfachen Antiklinale, sondern bat zwei aus Schicbten des Dogger ge- 

bildete Gewolbekerne. Die Rotiflubfalte mit im Osten steil gestelltem Siid- 

scbenkel klingt nach Westen hin aus in einer Flexur des Siidschenkels. An 

ibre Stelle tritt die Stahlfluhfalte mit steilem Nordscbenkel. Dort, wo die beiden 

Gewolbekerne nebeneinander bestehen, treten in den benachbarten Scbenkeln 

Briiche und Ausquetschungen auf. Die Kette erleidet an dieser Stelle eine 

scbwacbe S-formige Kriimmung, da die Hauptfalte von der Sudseite auf die 

Nordseite iibergeht. Wie der Tunnel ergeben bat, nehmen die hoheren Schicbten 

des Nordschenkels unter Tage Siidfallen an, so dass die Mulde von Gans- 

brunnen, die die Weissenstein- von der Farisbergkette trennfc, nacb Norden 

tiberkippt ist. Der Bau der Kette wird uns durcb eine Serie von Profilen, 

die in gleichen Abstanden durch das untersuchte Gebiet gelegt sind, vorziiglich 

veranschaulicbt. 

Prof. Muhlberg in Aarau bat sich die Aufgabe gestellt, den ostlichen Teil 

des Kettenjura im Massstabe 1 : 25000 aufzunehmen. Heute liegen uns bereits 

einige dieser mit grosser Mtibe und Sorgfalt ausgearbeiteten Karten vor. Ganz 

besonderes Interesse ist auf die Gliederung und Darstellung der Diluvialablage- 

rungen verwandt, die sich von jeher der Vorliebe Muhlberg’s erfreuten. Die 

beiden zuerst erschienenen Blatter umfassen die ostlichen Auslaufer des Jura, 

die die Aare iiberschreiten. Der ausserste Sporn ist die Lagernkette, die sich in 

fast rein ostwestlicher Ricbtung von Baden an der Limmat bis Regensberg bin- 

ziebt. Diese Antiklinale zeigt scbon sehr bald nach ibrem Auftauchen aus den 

Molasse- und Diluvialbedeckungen im Osten die Tendenz, sich nach Norden iiber- 

zulegen. Der Nordschenkel wird steil gestellt und seine Schicbten erfahren Re- 

duktionen und Ausquetschungen. Zu bedeutenderen Uberschiebungen kommt es 

ostlich der Limmat noch nicht. Wir konnen Muhlberg nicht beistimmen, wenn 

er dem Nordscbenkel der Kette vorgelagerte, isoliert auf der Molasse liegende 

Malmkomplexe als durcb Schub von Siiden dorthin gebrachte Uberschiebungs- 

klippen deutet. Es diirfte sich vielmebr um Schollen bandeln, die aus dem steil- 

gestellten und mit Einsetzen der Erosion zum Teil iiberkippten Nordscbenkel 

ausgebrochen und in ibre jetzige Lage abgerutscht sind. Muss Muhlberg docb 

selbst zugeben, dass der aus Muschelkalk gebildete Gewolbekern vollstandig 

normal gebaut ist und keinerlei Storungen aufweist. Die Limmat benutzt zu 

ibrem Durcbbruch durcb die Kette bei Baden eine Einsattelung der Scheitellinie 

und eine Transversalverscbiebung im Nordscbenkel der Kette. Weiter im Westen, 

zu beiden Seiten der Reuss, seben wir den Muschelkalk des Gewolbekerns be- 
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reits in mekreren Sckuppen liber den Nordsckenkel der Antiklinale kiniiber- 

gesckoben. Sckon wegen des ganz analogen Baues mochten wir glauben, dass 

die Antiklinale der Habsburg an der Aare die westliche Fortsetzung der Kette 

bei Hausen und der Lagern uberhaupt ist. Muhleero will dagegen das Habs- 

burggewolbe nack Osten hin in einer kleinen Aufsattelung des Nordsckenkels der 

Antiklinale bei Hausen ausklingen lassen. Leider ist der Zusammenhang der 

Kette kier durch ausgedeknte Diluvialablagerungen wiederkolt verdeckt. Der 

Kestenberg im Stiden der Habsburg ist das Ostende einer stidlickeren Jurakette. 

Der Nordsckenkel der Falte ist in die Tiefe gebrocken, die Stirn des kochge- 

bliebenen Gewolbescheitels lokal tiber dessen steil in die Hoke gesckleppten und 

iiberkippten Sckickten vorgedrungen. Nordlick yon den eben gesckilderten Ketten 

liegt hier im Osten zunachst eine flache, von Molasse erfiillte Mulde, die Leng- 

nauer Mulde, die von der Aare bei Brugg auf kiirzere Erstreckung durckflossen 

wird. Nack Osten erweitert sick die Mulde, nack Westen spitzt sie sick zu und 

kebt sick vollends aus, so dass der Tafeljura direkt an den Kettenjura stosst. 

Den Nordrand der Mulde bildet eine von Ober-Endingen nack Lauffokr verlaufende 

Flexur, in der sick die Jurasckichten wieder herauslieben und gegen Norden kin 

die flacke Platte des Tafeljura bilden. 

Die westlick an diese Blatter ansckliessende Karte der Umgebung von 

Aarau ist auck sckon ersckienen, sie umfasst nur ein Stuck der sudlicken Ketten, 

weskalb sie erst spater besprochen werden soil. Inzwisclien mackt die geologiscke 

Aufnakme immer weitere Fortsckritte. Grosse Strecken im Gebiete des Hauen- 

steins, der Klusen von Onsingen und Mumliswil, sowie der Passwangkette sind 

in Ausarbeitung begriffen. Wicktige Fragen wie das Yerkalten der Yerwerfungen 

m Kettenjura zur Faltung, und die Beziekungen der Briicke des Tafeljura zum 

gefalteten Gebirge werden durch sie ikrer Losung naker gebrackt werden. Bald 

wird sick Gelegenkeit bieten, tiber diese Untersuckungen kier wieder zusammen- 

fassend zu berickten. 

Der Jura im Umkreis des lemurischen Koiitinentes. 
Yon E. Dacque, Miinchen. 

Mit 1 Kart en skizz e. 
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