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2. Geologische Beschreibung der Gegend von
Saignelegier und les Pommerats mit einem

Anhang zur allgemeinen Juratektonik.

Von Herrn Friedkich Schuh aus Niirnberg.

Hierzu Tafel IV und V und 10 Figuren.

Vorwort.

Das Gebiet, das ich im Herbst 1911 und im Frtihjahr 1912

beging, urn dessen Tektonik aufzuklaren, liegt im nordl.

Schweizer Kettenjura. Es wird im N und W Yom Doubs um-
flossen, wahrend im S Saignelegier, im Bemont und Clairbief

Grenzorte meines Aufnahmegebietes sind. Als Unterlage be-

nutzte ich das Blatt 100 und 101 der topographischen Karte

der Schweiz im Mafistab 1 : 25 000, uud zwar wurde Blatt

100 ganz, Blatt 101 nur bis Saignelegier im S kartiert. An
geologischen Karten existierte nur eine Ubersichtskarte im
Mafistab 1 : 100 000 von Bolliek.

Als bequeme Zugangsroute kommt nur die Bahn von Basel

nach Delemont und Glovelier nach Saignelegier in Betracht.

Die Hohenunterschiede sind in dieser Gegend bedeutend grofier

als in den im S und angrenzenden Gebieten. Die hochste

Erhebung betragt 1073 m, wahrend der tiefste Punkt im
Doubstal auf einer Hohe von 486 m liegt. Daraus ergibt sich

ein Hohenunterschied von ungefahr 500 m.

Fur vielseitige Unterstutzung mochte ich besonders meinem
verehrten Lehrer, Herrn Prof. Deecke, meinen warmsten Dank
aussprechen.

Stratigraphie.

In der stratigraphischen Schilderung will ich mich kurz

fassen und verweise daher zum Detailstudium auf die strati-

graphischen Spezialwerke.

Am Aufbau meines Gebietes beteiligen sich im wesentlichen

nur Malm und Dogger, und zwar schliefit die aufgeschlossene

Schichtenserie mit den unteren Banken des mittleren Dogger ab,

wahrend die hochsten Malmlagen aus oberemKimmeridge bestehen.
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Dogger.
#

II. Oberer Dogger 50 m.

I. Mittlerer Dogger 100—120 m.

Der Dogger hat in meineni Untersuchungsgebiet eine weit

geringere Yerbreituug als der Malm. Er findet sich auf-

geschlossen in der Combe von Goumois, in dem Gebiet Beau-

gourd dessous — sur le Rang — Vautenaivre, ferner in dem von

Malnuit — Champ — Patalour — Paturage du Patalour — sous la

Roche. Die beiden letztgenanntenGebiete gehoren zueinemgemein-

samen Gewolbe, das im liber le Cerneux nach Soubey zieht.

Mittlerer Dogger.

Der mittl. Dogger oder Bathonien besteht aus kompakten,

weiBen und feinoolithischen Kalken. In verschiedenen Hori-

zonten kommen diinne Mergellagen yor.

Man pflegt den mittl. Dogger einzuteilen in:

III. ob. Hauptrogenstein.

II. Homomyenmergel.
I. unt. Hauptrogenstein.

Die Fossilfuhrung ist im allgemeinen sparlich, und haufig

sind ganze Gesteinslagen yollkommen steril.

Der unt. Hauptrogenstein, auch Oolithe subcompacte

(Thurmann), besteht aus Kalkoolithen und kompakten Kalken
mit Korallenbanken und Mergellagen. Aus letzteren kormte

ich 150 Schritte yor der Einmtindung des Talchens yon Yaute-

naivre in das Dcmbstal Rhynchonella quadriplicata Qu., Terebratula

maxillata Sow., kleine Rbynchonellen und kleine urigefaltete

Terebrateln sammeln. Die daruberliegeuden Homomyenmergel
oder Marnes a Ostrea acuminata (Th.) sind nirgends aufgeschlossen

oder nicht YOrhanden. Der ob. Hauptrogenstein oder Grande
Oolithe (Th.) besteht vorwiegend aus kompakten weifien sterilen

.Kalken. Im einzelnen verweise ich auf M. Muhlberg 1
).

Oberer Dogger.

Der ob. Dogger oder Callovien wird zerlegt in:

II. Dalle nacree = Athletaschichten.

I. Calcaire roux sableux (Th.) = Yariansschichten.

Calcaire roux sableux ist im W Yon Beaugourd dessous

deutlich nachweisbar. Doch auch an dieser Stelle ist es un-

') M. Muhlberg: Vorlaufige Mitteilung uber die Stratigraphie des
braanen Jura im nordschweizerischen Juragebirge.

3*
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moglich, die Machtigkeit festzustellen, die jedenfalls ziemlich

gering zu sein scheint. Die dariiber liegende Dalle nacree ist

immer gut aufgeschlossen und wegen ihres eigenartigen Cha-
rakters als stark eisenreiche oolithische Crinoidenbreccie nicht

zu verkennen. Sowohl in vertikaler wie horizontaler Erstreckung

zeichnen sich diese Schichten durch groBe Konstanz aus. Die
Grenze nach oben wie nach unten ist immer leicht nachweisbar.

Malm.

Wichtiger als der Dogger ist der obere Jura mit einer

Gesamtmachtigkeit von 400—500 m. Yon seinen 5 Abteilungen:

Y. Portland,

IV. Kimmeridge,

III. Sequan,

II. Rauracien,

I. Oxford,

ist die oberste hier nicht entwickelt.

Oxford.

Das Oxford bat in meinem Untersuchungsgebiet eine aufier-

ordentliche Yerbreitung. Uberall, wo es zutage tritt, linden

wir es von Wiesen iiberdeckt, weii sicli Wald nur bei Raura-

cienbeschiittung halten kann. Da es die machtigste und zugleich

reinste Tonschicht im ob. Jura darstellt, entspringen auf ihm
alle grofieren Quellen, und auf ebenen Flachen entstehen kleine

Seen, Siimpfe, Moore und Torfe, z. B. im von Saignelegier

und zwischen les Pommerats und la Bosse. An steileren Ge-

hangen befinden sich die Wiesen in standiger Bewegung.

Sowohl gegen das Rauracien wie gegen die Dalle nacree ist es

aus diesen Griinden nicht schwer, eine sichere Grenze fest-

zustellen. Auf der Grenze von Oxford und Dalle nacree kommt
es anBerdem in der Regel zur Ausbildung von Erdtrichtera.

Dieselbe Erscheinung konnte ich auch auf dem Plateau im "W von

les Pommerats, auf der Grenze zwischen Natica-Mergeln und

der Mumienbank beobachten. Die Machtigkeit des Oxford

unterliegt groBen Schwankungen ; teils linden wir ein iibergroties

Anschwellen, teils eine weitgehende Yerminderung der Mach-

tigkeit, zuweilen sogar vollkommene Ausquetschuug. Bei nor-

maler Lagerung wird man etwa 80 m annehmen diirfen. In

guten Aufschliissen laBt sich eine Zweigliederung erkennen.

Die obere Partie, das sog. Terrain a chailles besteht aus einer

machtigen hellgrauen Mergellage, der schichten weise kopfgrofle

kieselhaltige Kalkknauern eiugeschaltet sind. Nach der Fossil-
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fiilirung 1

) konnen wir darin wieder unterscheiden zwischen einem

oberenTeil, der durch das massenhafte Auftreten vonPholadomyen
gekennzeichnet ist, den sog.Pholadoinyenschichten, und einem
unteren, in dem zwar Pholadornyen nicht fehlen, aber gegen-

iiber dem oberen stark zuriicktreten. Er wird nach dem dort in

groBer lndividuenzahl auftretenden Fossil Rhynchonella-Thurmanni-

Schichten genannt. Die bezeichnendsten Fossilien des Terrain

a chailles sind folgende:

Aspidoceras perarmatum Sow.
Cardioceras cordatum Sow.

Perisphinctes plicatilis d'Orb.

Belemnites hastatus Blain.

„ „ excentricus Blain.

Millericrinus echinatus Schloth.

Collyrites bicordata Des.

Pholadomya Uneata Roem.

„ „ f>aucicostata Boem.

„ „ canalicuJata Boem.

„ „ exaltata Ac.

Homomya gracilis Ag.

Pleuromya varians Lor.

Pecten Laurae Ex.

Ostrea Bruntrutana Th.

Bhynclionella Thurmanni Yoltz.

Terebratula Gallienei d'Orb.

DieAmmonitenfindensicliYorallemindenTburmanniscbicbten.

In meinem Gebiet bietet sich nur im N von Pres dessous

Oelegenheit, die Fauna dieser Periode genauer zu studieren.

Auf das Terrain a chailles folgt nach unten eine reine Tonschicht

von schwarzgrauer, oft ins Blauliche spielender Farbe. Diese

Lage, die sog. Benggeri-Schi chten , charakterisiert sich gut

durch die in ihr enthaltenen, in*Pyrit und Brauneisenstein

umgewandelten Fossilien. Die bezeichnendsten Formen sind:

Creniceras Benggeri Opp.

Aspidoceras perarmatum Sow.

Cardioceras cordatum Sow.

Perisphinctes mirandus de Lor.

Balanocrinus pentagonalis Gf.

Ostrea Bichei de Lor.

Belemnites hastatus Blain.

J
) Loriol: Etude sur les mollusques de l'Oxfordien superieur et

moyen da Jura bernois avec une note stratigraphique par M. le prof.

Koby. Mem. soc. pal. Suisse vol. XXIII 1896, vol. XXIV 1897,

premier suppl. vol. XXVIII 1901.



38

Im iibrigen yerweise icb auf die Arbeit von P. de Loriol 1

)

An orograpbiscber Bedeutung stehen die Reng"geri-Tone gegen-

uber dem Terrain a cbailles weit zuriick. Wir finden sie

daher auBerst selten gut aufgescblossen. Ibre Macbtigkeit

betragt bocbstens 20 m.

In grower Ausdebnung, so daB es wesentlich zur Gestaltung

des Landscbaftsbildes beitragt, findet sicb Oxford um die los-

geloste Rauracienscbolle nordl. von cbez le Forestier und in

der Combe Yon Goumois. Ein guter AufscbluB zum Studium

des Terrain a cbailles liegt im NO Yon Pres dessous, ein

solcber in den Renggeri-Tonen ist westnordwestl. Yon Bemont
in einem Bacbbett.

Rauracien.

Das Rauracien bedingt in dem yon mir untersucbten Gebiet

mebr als alle anderen WeiB- Jurascbicbten den landscbaftlicben

Cbarakter der Gegend. Wir seben baufig gigantiscbe Pelsen

die Nacbbarscbaft iiberragen oder flacbgeneigte Lagen durcb

jahen Abbrucb auf weite Erstreckung bin reizyolle Felsbarren

bilden. Am FuB der Felsen breiten sicb in der B-egel steile,

yon Dorngestriapp bedeckte Scbuttbalden aus. Da es fur

den Ackerbau zu trocken und steinig ist, tragt es meistens

dicbten Wald. Treten flacbgeneigte oder horizontale Rauracien-

scbicbten zutage, so zeigen sie deutlicbe Karrenbildung, z. B.

in der Gegend yon Saignelegier. Da diese letztgenannte Gegend
scbon einen IJbergang zur argoyiscben Facies erkennen laBt,

yvecbseln gieicbaltrige Scbicbten scbon auf kurze Erstreckung

erbeblicb in ibrem Habitus. Immerbin kann man die iiblicbe

Dreiteilung des Rauracien nocb durcbfiibren. Demnacb unter-

scbeiden wir

1. einunteres, gekennzeicbnet durcb Rasenkorallen, besonders

Thamnastraea, Spongien und Seeigel (Cidaris florigemma

Ph., Hemicidaris crenicularis und Glypticus Ineroglyplncus),

2. ein mittleres, yorwiegend aus Oolitben bestebend,

3. ein oberes, das wiederum reicb an Korallen ist und
auBerdem eine Unmenge yon Nerineen und Diceraten

entbalt.

Das Rauracien im so. Teil meines Aufnabniegebietes laBt

sicb gut in einem zwiscben Saignelegier und Bemont befind-

licben Steinbrucb studieren. Das unt. Rauracien bestebt dort

l
) P. de Loriol: Etudes sur les Molusques et Brachiopodes de-

FOxfordien (zone a Ammonites Renggeri) du Jara bernois, suivies d : une-

Dote stratigraphique par E. Koby. Mem. soc. pal. Suisse, vol. XXV
1898, vol. XXVI 1899.
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wie liberall aus wohlgeschichtetem dunkelgrauem Mergelkalk
von etwa 10 m Machtigkeit. Alle darin vorkommenden Yer-

steinerungen sind mehr oder weniger verkieselt. Daruber legen

sich weniger gut geschichtete hellere Lagen. Oolithe spielen

eine ganz imtergeordnete Rolle und kommen nur in der oberen

Partie vor. Die ganze Machtigkeit betragt 80—100 m. Genau
in derselben Ausbildung finden wir das gesamte Rauracien im
SO von Saignelegier durch einen im Jahre 1911 ausgefiihrten

StraBenbau aufgeschlossen. Eine ganz abweichende Facies

konnen wir an der StraBe von Gouniois nach Yautenaivre be-

obachten, wo oolithische Kalke einen sehr machtigen Gesteins-

komplex ausinachen, in dem das mittlere und ein Teii des oberen

Rauracien als groboolithische, leichtzerbrockelnde weiBe Kalke
erscheint. Alle Yersteinerungen, vor allem Nerineen, zeigen

starke Abrollung oder Inkrustirung. Gleich anderen Autoren
hat M. Muhlberg 1

) darauf hingewiesen, daB bewegtes Wasser
die Yorbedingung aller Oolithbildung sei. So erregtes Wasser
jedoch, wie es die starke Abrollung der Fossilien erfordert,

findet sich nur in ganz geringer Tiefe. Wie uns die im ganzen

Rauracien auftretenden Korallen zeigen, handelt es sich in

diesem Falle um bis nahe an die Oberflache heraufragende

Riffe. Daraus ergibt sich, daB die Oolithbildung hier nur eine

ortlich eng begrenzte Facies darstellen kann und stratigraphisch

giinzlich bedeutungslos ist. Finden wir einen Oolithhorizont

auf weite ortliche Erstrekung, so konnen wir sicher sein, daB

diese Ablagerung in ihren einzelnen Teilen ein verschiedenes

Alter hat. tibrigens wird niit dem Wort ,,Oolith ,: in der Li-

teratur Unfug getrieben. Wenn Muhlberg drei Arten von

Oolithen unterscheidet: I. solche mit radialer und konzen-

trischer Struktur, II. solche nur mit konzentrischer Struktur,

III. solche, welche weder radiale noch konzentrische Struktur

zeigen, so leuchtet es von vornherein eiu, daB die III. Gruppe
mit den beiden anderen nicht das geringste gemein hat, sondern

daB es sich hier vielmehr um ein feineres Konglomerat handelt.

Man sollte aufhoren, solche heterogenen Bildungen mit dem
gleichen Namen zu belegen, vielmehr diesen auf die beiden

ersten Gruppen beschranken.

Im S meines Aufnahmegebietes auf dem Weg, der von
Muriaux nach. der HauptstraBe Saignelegier-Goumois hinabfiihrt,

und diese im von Belfond dessous trifft, babe ich folgendes

Rauracienprofil aufgenommen

:

1
) M. Muhlberg: Vorliiufige Mitteilung uber die Stratigraphie des

braunen Jura im nordschweizerischen Juragebirge, Anhang: Uber
Oolithe.
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0. Ra.

M. Ra.

U. Ra.

Wir finden hier unter den Naticaschichten zunachst
eine kompakte, sehr schwach oolithische Bank mit starken

roten Tupfen, ca. 2 m
dann kompakte, hellgraue, diinngebankte, ein-

tonige Kalke, ca. 17 in

darunter weiBe, teilweise kriimelige, groboolithische

Kalke mit vielen abgerollten Versteineruugen,

auch Korrallen (meist aber nur Einzelkorrallen)

fiihrend, ca. 17 m
darunter sehr kalkspatreiche, graugelbe, korallen-

reiche, wenig feste Kalke, die nach unten zu noch mer-
[geliger werden ca. 25 m

Das ganze Rauracien hat hier eine Machtigkeit

von ca. 60 m
Bemerkenswert ist, dafi sich diese Facies des Rauracien

mit der weifien, groboolithischen mittlereu Abteilung sehr scharf

unterscheidet Yon derjenigen, die man im SO meines Gebietes

antrifft (vgl. Steinbruch auf der Strafie Saignelegier—Bemont),

wahrend sie sich besser an die Facies anschlieflt, welche man
auf der Strafie von Goumois nach Vautenaivre studieren kann;

doch haben dort jene weifien, groboolithischen Kalke eine noch

weit grofiere Machtigkeit.

Sequan.

Nachst dem Oxford hat in meinem Untersuchungsgebiet

das Sequan die grofite Yerbreitung. Besonders zwischen

Pommerats und Saignelegier bedeckt es weite Flachen und
zeichnet sich im Gegensatz zum Rauracien durch horizontale

Konstauz aus. Es lafit sich daher gut gliedern in:

III. Ober- Sequan, ca. 30 m
II. Humeralis-Schichten, ca. 10 m ir>A

, •

. ., , ^ 1 ca. 100 m
Mumienbank, 20 m

I. Natica-Schichten, 30 m
Der untere und mittlere Teil jener Schichtenserie tragt im

Gelande vorzugsweise Wiesen und Acker, deren Boden weniger

fettig ist als der aus Oxfordtonen hervorgegangene. Deshalb

dringt auch der Regen leichter ein und Sumpf- und Torfbildung

ist selten.

Die Naticaschichten setzen sich aus Mergeln und
Mergelkalken zusammen, denen besonders im unteren Teil

einige Banke toiiarmen Kalkes eingeschaltet sind. Doch ist

die Grenze zwischen ihnen und dem oberen Rauracien meist

leicht festzustellen. Die Fossilfuhrung ist armlich und zeigt

nur Steinkerne. Aufier einigen Zweischalern ist nur Natica
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einigermaBen haufig mit einer groBeren Anzalil von Species,

{Natica grandis Mu. und Natica Eudora d'Okb.)

Uber den Natica-Schichten folgt der fiir das ganze Sequan

charakteristischste Gesteinskomplex, die sogenannte Murnien-

bank. Sie besteht teils aus kompakten, teils aus grobooli-

thischen Kalken, in welchen die einzelnen Korner HaselnuB-

grofle erreichen. Auch in den kompakten Kalken, bei denen

es noch nicht zu typischer Oolithbildung kam, laBt sicb die

Zugehdrigkeit zu jenem Koniplex an feinen weiBen Fleckchen

erkennen 1
). Aber nicht nnr die eigenartige petrographische Be-

schaffenheit stenipelt die Mumienbank zum trefflichen Leit-

horizont fiir den kartierenden Geologen; es kommt noch hinzu

daB sie sich durch ihre Lage zwiscben zwei Mergelserien immer
deutlich in einer kleinen Gelandestufe zu erkennen gibt. Haufig

kommt es auch auf der Grenze gegen die Naticaschichten zur

Bildung von Erdtrichtern (vergl. S. 5), wie man dies auf dem
Plateau im AVNW und weniger deutlich im NO von les Pommerats
beobachten kann. Die Mumienbank hat jedoch eine weitere

Bedeutung dadurch, daB die Fauna des dortigenMeeres eine grund-

verschiedeneZusammensetzungvorundnachihrerAblagerunghatte.

Dies laBt sich nur damit erklaren, daB man vor der Ablagerung

der Mumienbank eine Hebung annimmt (seichtes Wasser ist ja

die Hauptbedingung der Oolithbildung), wodurch die Natica-

•Fauna auswandern muJ3te. Bei neuerlicher Senkung ergriff

die ganz anders geartete Humeralis- Fauna von dem Gebiet

Besitz 2
).

Die Fauna der Humeralismergel wird charakterisiert durch

den grofien Reichtum an Echiniden wie Crinoiden, aufierdem

durch Brachiopoden und Austern. Alle ubrigen Stamme des

Tierreichs sind nicht oder nur aufierst sparlich vertreten.

Die bezeichnendsten Formen sind:

Zeilleria {MageUania) humeralis Roem.

Rhynchonella corallina Leyn.

Cidaris florigemma Phil.

Cidaris bacidifera Ag.

Hemicidaris intermedia Forb.

Apiocrinus Meriani Des.

Pentacrinus Desori Th.

Exogyra Bruntrutona Th.

1

) Dasselbe kann man auch im mittleren Dogger oberhalb Patalour
beobachten.

2
) G. L. Kemmerlisg (Geol. Beschr. d. Ketten von Vellerat u. Mou-

tier) erwahDt die Mumienbank im Gegensatz zu meinen Befunden und
denen des Herrn W. Oertel nur an der Grenze der Humeralismergel
gegen Ober-Sequan.
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Die nun folgenden St.-Verena - Schichten zeigen wenig
Einheitlichkeit. Es sind kompakte Kalke, Oolithe und Korallen-

riffe Yonortlichschnellwechselndern Habitus. Oolithe spielenkeine

besonclers groBe Rolle, so dafi die Bezeichnung St.-Verena-Oolith

hier unstatthaft ist. Nach oben zu gehen sie ohne scharfe

Grenze in die Kalke des unteren Kinimeridge iiber. Wie die

St.-Verena-Schichten eine dem oberen Rauracien anaioge Facies
darstellen, so sind auch die hier auftretenden Tierstamme die

gleichen. In groflerer Zahl kommen Nerineen, Austern, Bra-

chiopoden, Korallen und Bryozoen Yor:

Xerinea Gosae Roem.

Nerinea Bruckneri Th.

Ostrea pulligera Qu.

Hinnites astartinus de Lor.

Terebralula liumeralis Roem.

Gut lafit sich die Folge der Yerschiedenen Sequanstufen

auf der Stral3e Yon les Pomrnerats nach Malnuit studieren. Bei

Hohenpunkt 904 etwa liegt die Grenze zwischen unterem

Kimmeridge und oberem Sequan. Als ITbergangsschichten

stellen sich wei.Be, kreidige oolithische Kalke ein. Schon

aufgeschlossen finden wir diese kreidigen Oolithe auch an der

StraGe Yon Seignolet nach Moulin Jeannotat auf Hohenlinie

540 x
). Darunter, und diese teilweise durchsetzend, folgen die

Riffkalke des oberen Sequan. Die Strafie weiter Yerfolgend, treffen

wir auf einen ausgezeichneten AufschluB der Humeralis- und

weiterhin der Natica-Mergel. Die zwischen Mittel- und TTnter-

sequan eingeschaltete Mumieubank ist nicht typisch entwickelt.

Wenig siidlich you der Grenze meines Aufnahmegebietes

habe ich am Weg, der Yon Muriaux mit grower Schleife gegen

N nach der Hauptstrafle Saignelegier—Goumois hinabzieht und

diese bei der Schleife im Yon Belfond dessous trifft, ein

Profil durch Mittel- und Untersequan aufgenommen, das ab-

weichend ist Yon der Entwicklung im N meines Gebietes und

das ebenso oder mehr noch wie das dortige Rauracien (siehe S. 9)

schon Anklange an die argovische Facies zeigt.

Das Profil beginnt mit Mergeln, die reich

sind an Echinodermen, besonders Crinoiden,

aber auch Terebratula humeralis Roem. und
Rhynchonella corallina Lym. enthalten .... etwa 4 m

Darunter gut gebankte feste Kalke, die

sich gut zu Bausteinen eignen und Mumien
enthalten „ 12 m

Dann eine Mergellage mit Pholadomyen
und in Menge Exogi/ra Bruntrutana Th. u. s. w. 1—2 m

Groboolithische Kalke und Mergel ... 2 m

M. Sq.

') Ahnliche Ubergangsschichten beschreibt W. Oertel.
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Mergel, die auBerordentlich reich sind an

M. Sq. \Zeilleria humeralis Roem., wogegen andere -

(
Fossilien zuriicktreten etwa 5 m

VI Bank i
Schwach oolithische Bank 2 m

v
\ Banke mit grobkornigen Oolithen ... 5 m

Mergel 8 m

^ g ^ j Schwach oolithische, jedoch schoiie
-
a

-
c

•
I Mumien enthaltende Banke 3 m

Mergel 4 m
Mittel- und Untersequan zusammen .... 45—50 m

Dieses Profil zeigt, daB wir es hier im ganzen Mittel- und
Untersequan mit einem standigen Wechsel Yon Kalken und
Mergeln zu tun haben, daB Oolithe in verschiedenen Horizonten

auftreten konnen, und daB sich das Mittelsequan in verschie-

dene faunistische Stufen zerlegen laBt, deren obere charakte-

risiert ist durch das Vorherrschen der Crinoiden, deren mitt-

lere, vvenig machtige Zone yor allem Pholadomyen und Ex.

Bruntrutana enthalt, und deren untere gekennzeichnet wird

durch die in grower Individuenzahl auftretenden Zeill. humeralis

Roem. In diese Schichtenreihe schiebt sich zwischen der

oberen und unteren Mergellage ein zienilich machtiger Kalk-

komplex ein, den wir, da er Mumien enthalt, als eine

obere Mumienbank bezeichnen konnen, wahrend die Stelle der

Mumienbank zwischen dem unteren Mittelsequan und den Na-

ticamergeln, wie sie in dem nordl. anstoBenden Gebiet ausge-

bildet ist, durch etwa 7 m oolithische Kalkbanke yertreten

wird. Diese obere Mumienbank ware ein Aquivalent der yon

Kemmerling beobachteten Schicht. Die Naticaschichten sind

im Gegensatz zu dennordlicheren Gebieten wenig machtig, im ganzen

etwa 15 m, wrobei zu bemerken ist, dafi der mittlere Teil dieser

Serie wiederum Yon einer etwa 3 m machtigen Mumienbank ge-

bildet wird, und zwar zeigt diese Bank die Mumienfacies am
allerschonsten. Konnten wir also die Mumienbank im
groBten Teil meines Aufnahmegebietes als trefflichen Leithori-

zont bezeichnen, so ist dies in den siidl. anstoBenden Gegenden
durchaus nicht mehr der Fall. War auBerdem die Entwick-

lung der Naticaschichten eine weit betrachtlichere als die der

Humeralisschichten, so finden wdr hier im Siiden gerade den

umgekehrten Fall. Die Faciesgrenzen haben sich also im Sequan

yerschoben.

Kimmeridge.

II. Oberer Kimmeridge.

Pterocera-Mergel 5—10 m.

I. Unterer Kimmeridge 50 m.

Der untere Kimmeridge oder Pseudocidaris -Thurmanni-

Schichten besteht aus einer Serie gut gebankter, wreiBer oder
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gelblicher, meist steriler Kalke. Gegen das Sequan konnen

sich, wie schon erwahnt, ortlich Oolithe einstellen. In den ob.

Lageu wird die Fossilfiihrung etwas reicher, urn endlich in die

fossilreichen Pterocera-Mergel uberzugehen.

Die Pterocera-Schichten bilden einen ausgezeichneten Leit-

horizont. Selbst da, wo die Schichten nicht aufgeschlossen

sind, lassen sie sich meist leicht an ihren Fossilien im Berg-

schutt nachweisen. Von besonders haufigen Versteinerungen

konnte ich sammeln:

Terebratula suprajurensis Th.

Pholadomya Protei Ac
Ceromya excentrica Az\

Isocardia cornuta KlOd.

Isocardia striata d'Orb.

Pleuromya Voltzii Ac.

Homomya hortulana Ac;.

Thracia incerta Ag.

Plectomya rugosa Lor. ,

Mytilus jurensis Mer.

Avicula Gessneri Th.

Trichites Saussurei d'Orb.

Cardium Banneianum Th.

Hinnites inaequistriatus d'Orb.

Pterocera Oceani Brong.

Pygurus jurensis Marc.

Pseudocidaris Thurmanni Ex.

Sammelt man eine grofiere Anzahl der Terebratula supra-

jurensis Th., so ist es eine Leichtigkeit, alle Ubergange aufzu-

finden, yon Formen, deren Bauch- und Riickenklappe am
Hinterrande yollkommen glatt ist, zu solchen, die eine auflerst

markante Doppelfurche auf der Riickenklappe und zwei ent-

sprechende Wiilste auf der Baucliklappe besitzen. Da nun die

ersteren Formen durcbweg klein sind im Gegensatz zu den an-

deren, so liegt es nahe, die verschiedenen Formen als Yerschie-

dene Altersstufen aufzufassen 1

).

J

) L. Rollier hat in seiner neuesten Schrift: Fossiles nouveaux ou

peu coimus des terrains secondaires in denMem. soc.pal. Suisse vol. XXXVII
1910 — 1911 aus dem oberen Bathonien eine lerebratula Movelicrensis

sp. nov., und zwar in einer ganzen individuellen Entwicklungsreihe be-

schrieben. Ein Vergleicli der T. suprajurensis Th. und ihrer Jugendstadien

laBt keinen irgendwie wesentlichen Unterschied zwischen dieser und der

T. Movlierensis erkennen. So liegt die Annahme sehr nahe, daB beide

Terebrateln dem gleichen Stamme angehoren. Nun steht die T. Movelie-

rensis sp. nov. Rolliers der T. maxillata aus den Homomyen-Mergeln
so nahe, daB mir die neue Art uberhaupt unnotig erscheint. Somit
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Das obere Kimmeridge besteht wiederum aus gut gebankten

sandig kalkigen und rein kalkigen Lagen mit eiuem groBen

Reichtum an Nerineen. Aus den Pterocera-Mergeln linden sich

noch Terebratula suprajurensis und einige andere Formen.

Kimmeridge erscheint in meinem Gebiet auf dem Plateau

im W von Saignelegier, wo man den groBten Teil der flach-

liegenden Schichtenserie auf dem FuBpfad nach Goumois quert.

AuBerdem in einer westostlich ziehenden Mulde nordlich von

les Pommerats. Durch die StraBe von les Pommerats nach Vaute-

naivre ist von Hohenpunkt 876 an das untere Kimmeridge auf-

geschlossen. Die Pterocera-Mergel sind gegenwartig am besten

zu studieren an dem Kohlerweg, der von Malnuit aus oberhalb

des nach Moulin Jeannotat hinabfiihrenden Talchens zuerst in

nordlicher Richtung zieht und dann etwa bei Hohenpunkt 619

nach W umbiegt, und zwar etwa 150 Schritte nach der Umbie-

gung.

Weitere Sedimente.

Uber dem Kimmeridge folgen keine weiteren mesozoischen

Bildungen. Auch Tertiar ist nur an einer Stelle, und zwar als

eocanes Bohnerz nachzuweisen, das im NO von les Pommerats an

der Grenze meiner Karte, etwa bei Hohenpunkt 964 Humera-
lismergel uberlagert.

Die Schottervorkommnisse, die G. L. Kemmerlixg in

seiner geologischen Beschreibung der Kette von Vellerat und
Moutier erwahnt, und die auch W. Oektel in der' Gegend von

St. Brais—Saulcy—Lajoux auffand, lieBen sich in meinem Gebiet

gleichfalls beobachten, und zwar in einer das Sequan uber-

lagernden Lehmschicht zwischen les Pommerats und Saignelegier.

Sie bestehen aus jurassischen Sedimenten und aus Quarziten.

Die Plateauflachen in der sudlichen Halfte meines Gebietes

sind von einer bis l l

/2 m dicken Lehmschicht bedeckt (vergl.

komme ich zu dem Schlusse, da6 wir es bei der T. maxil/ata, T. Movelie-

renzis und der T. suprajurensis mit einer und derselben Form zu tun

haben, die fast ohne Veranderung von den Homyenmergeln bis ins obere

Kimmeridge durchgebt. DaB wir sie in machtigen dazwischenliegenden

Schichtenserien nicht antreffen, liegt einfach an der Faciesversehiedenheit.

Auf einen ahnlichen Fall machte mich Herr G. Bohm aufmerksam.
Vergleichen wir den Mytilus suprajurensis aus den Pteroeera-Mergeln
mit der Modiola gigantea Qu. (Mem. soc. pal. Suisse Bd. 27, 1900:

„Description des fossiles du Bajocien superieur des environs de Bale"'

par Ed. Greppin), so zeigt sich, daB sich Unterschiede mit dem besten

Willen nicht finden lassen, daB wir also auch hier eine und dieselbe

durchgehende Form annehmen konnen.
Uberhaupt zeigt die Fauna des mittl. Dogger viele Analoga mit

dem mittl. Kimmeridge. Ich erinnere z. B. an die Pleurotomaria , an

Homomya hortulana oder Gresslya cf. ovata u. a. m.
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Rollier1
). Ob diese Schicht iiberail Gerolle fiihrt, kounte ich

nicht feststellen.

Endlich sind noch die alten Terras sen des Doubs zu

erwahnen. die oberhalb Goumois 40—50 m iiber dem jetzigen

Fluflbett liegen und etwa 10 m machtig sind. Sie werden jetzt zu

Straflenschotter abgebaut und stellen sich als Banke von faust-

groflen Gerollen dar, wechsellagernd mit feinem FluBsand. Das
Material der Gerolle ist meist jurassisch, docb lassen sich auch

in Menge alpine Gesteine sammeln. Ich verweise auf die ge-

naueren Angaben Rolliers. Es handelt sich um nuvioglaciale

Schotter, dieinder Rifleiszeitbisins Doubsgebiet YOrgeschoben und
YOniDoubsYerfrachtetwurden. Da dieseSchotter etwa 40m iiber dem
jetzigen Talboden liegen. wahrend das Tal ini ganzen eine Ein-

tiefung you 400—500 m darstellt. so mul3 schon damals das

Doubstal im wesentlichen in seiner heutigen Gestalt Yorhanden

gewesen sein.

Nun sei noch eine Beobachtung siidlich meines Aufnahme-
blattes erwahnt. Auf dem westlichen Teil der Hohenkurve
990 des Hiigels „Sur le Cras" finden sich aus der Wiese her-

ausragende Haufen, die auf den ersten Anblick an der Land-
straJ3e aufgeworfenen Schmutzhaufen gleichen, aber aus fest Yer-

kittetem Konglomerat bestehen. Die einzelnen
,
Yollstandig ab-

gerollten Stiicke stammen samtlich aus dem oberen Malm. In

der Umgebung dieses Yorkommnisses steht Rauracien an, auf

dem diese Ablagerung aufruht. Zweifellos handelt es sich um
mit kalkigem Bindemittel verkittete FluB- oder Bachgerolle.

Merkwiirdig ist aber. dafi sie sich aut dem Gipfel des Hiigels

(Sur le Cras) finden. Sollte es sich um ein Bachbett handeln,

das Yor der Faltung schon bestand und bis auf Rauracien ein-

gesenkt war? Ich lasse diese Frage offea.

Tektonik.

Am Aufbau meines Gebietes nehmen zwei Ketten teil:

1. die Montfavergier-Kette 2
), die mit dem Rauracien im

NW you Saulcy beginnt; sie trifft St. Brais, MontfaYergier,

Soubey, le Cerneux, Patalour, Malnuit, Biel de Yautenaivre,

Fossevillers. Im Norden folgt darauf la Chaine du Clos du

Doubs

;

2. la Chaine du Mont (Greppin) == Yellerat-Kette, die

im etwa in der Gegend von Mervelier beginnt. Sie zieht

!

) Materiaux pour la carte geologique de la Suisse: Structure et

histoire de la partie du Jura centrale pg. 165.

*) Beziiglich des Nainens „Montfavergier-Kette ft siehe „Allgemeine

JuratektODik" S. 39.
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iiber Choindez, dann Gorge von Undervelier, Saulcy, Mont-

faucon, Praissalet, les Pornmerats nach Goumois. Im S scklieflt

sich die Raimeux -Kette an, zu dter der Spiegelberg und das

Oxfordvorkommnis von Saignelegier gekort. Der Berg zwischen

les Pommerats und Saignelegier stellt eine Aufwolbung yon unter-

geordneter Bedeutung dar, die gegen im Gewolbeaufbruch

von La Bosse-Praissalet endet.

Die Montfavergier-Kette.

Diese Kette habe ich etwa von Cerneux bis zur Sckweizer-

grenze auf meiner Karte zur Darstellung gebracht. Das ganze

hierher gekorige Gebiet ist ungeheuer gestort, und es ist sckwer,

sich von den Lagerungsverkaltnissen und besonders you der

Entstehung dieser Yerkaltnisse eine klare Yorstellung zu macben.

Am Aufbau der Kette neknien teil die Malmsckickten vom
oberen Kimmeridge an ab warts und die Doggerschichten bis

zum unteren Hauptrogenstein. Die Satteiackse zieht vom Tal-

chen bei Yauteuaivre etwa in der Ricktung Ost 10° Nord. Die

Grenze von Dalle nacree mit mittl. Dogger liegt auf dem Steig,

der von Sous la Rocbe (bei Yautenaivre) zum Doubs kinab-

fiikrt, etwa auf Hokenlinie 600; im SW von sur le Rang auf

600—610 m, im SO von sous la Rocke (Patalour- Aufbruck)

auf H. 810. An der Grenze meines Kartengebietes , auf der

StraBe Patalour-Cernievillers, finden wir die Grenze auf 770 m.

Yerfolgen wir nun die Kette auf der RoLLiEKscken Karte (En-

virons de Bellelay) weiter nack 0, so finden wir mittl. Dogger

nordl. von Cernievillers in uber 900 m Hoke. Dieses Ansteigen

der Sattelackse bleibt ziemlick konstant bis in die Gegend von

Soubey.

Doppelung des mittl. Doggers im Talcken von Yautenaivre.

Wie man im Talcken von Yautenaivre beobackten kann,

kandelt es sick um kein einfackes Gewolbe, sondern um eine

Doppelung des mittl. Doggers. Das siidl. Gewolbe findet

-etwa 100 m nordl. der Einmiindungsstelle des Backes von

Yautenaivre in den Doubs sein Ende. Yon dort steigt die Siid-

flanke ernes neuen Gewolbes, sckroffe Eelsen gegen das Doubs-
tal bildend, an. Die Trace der zwiscken beiden Gewolben
liegenden Mulde erreickt nack etwa 400 m das Backbett und
und verlauft dann im wesentlicken in diesem. Weiter nack

laBt sick die Doppelung wegen mangelnder Aufsckltisse und
tektoniscker Storungen nickt mekr verfolgen. Nack Rolliek
soil im S von le Cerneux eine zweite Aufwolbung von mittl. Dogger
sicktbar werden. Nack meinen Begekungen existiert diese nickt.
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Bergsturz im Talchen von Vautenaivre.

Nordlich von Vautenaivre hat sich eine groBere Scholle von

Dalle nacree vom Gewolbescheitel losgelost und ist, ohne in

Fig. 1.

sich vollkommen zu zerbrechen, uber die nordl. Flanke des Siid-

gewolbes in das Talchen von Vautenaivre abgeglitten, wo sie

nun diskordant auf mittl. Dogger aufruht.

Der siidl. Gewolbefliigel dcr Montfavergier-Kette.

Ein schones Profil durch den siidl. Fliigel der Montfavergier-

kette kann man auf der StraBe von les Pommerats hinab nach

Vautenaivre erlangen. Am Rande des Plateaus bei Hohenpunkt

876 befinden wir uns an der Grenze von unterem Kimmeridge

und Pterocera-Schichten. Das Streichen ist ziemlich rein ost-

westlich, und das Fallen betragt ca. 40° gegen S. Wir durch-

wandern hier die ganze Schichtenserie bis zur Dalle nacree von

Vautenaivre. Alle Schichten liegen konkordant ubereinander.

Ungefahr dasselbe Einfallen wie hier laBt sich auch weithin

nach bis an die Grenze meiner Aufnahmen verfolgen, womit
sich der Sudfliigel der Montfavergierkette als vollkommen un-

gestort erweist. Nur das Streichen geht von einer reinen OW-
Richtung im W in eine WSW-ONO-Richtung im iiber. Das
Talchen, das von der Strafie les Pommerats — Malnuit zwischen

den Hohepunkten 904 und 916 in einer groflen Schleife um-
gangen wird, ist wohl dadurch zu erklaren, da!3 hier friiher

ein Bach floJ3, der zwischen den harten Kalken des Rauracien

einerseits und des Obersequan anderseits in die leicht zerstor-

baren Kalke und Mergel des Mittel- und Untersequan sein Bett

eingrub und erst dort, wo der heute das Talchen hinabfiihrende

Weg die Oxford wiesen von Pres dessous erreicht, die Rauracien-

kalke durchbrach. Besonders hervorgehoben zu werden ver-

dient folgende Erscheinung: Vom Triangulationspunkt 896 des

Rauracienkammes nordlich von les Pommerats fuhrt einKammhin-
iiber zur isolierten Rauracienplatte im S von Chez le Forestier.

Der Kamm besteht vollstiindig aus den Tonen des Terrain a
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Chailles und bietet im W auch gute Gelegenheit zum Sammeln
von Fossilien dieser Stufe. Zu oberst liegen noch Blocke der

unteren Rauracienlagen, die jedoch nicht mehr in festem Zu-

sammenhang stehen und daher yon mir auf der Karte nicht ein-

gezeichnet wurden. DaB dieser Oxfordkainm sich bis auf unsere

Zeit erhalten konnte, erkJart sich eben aus der Uberlagerung

dieser Blocke, die hier eine ahnliche Rolle spielten wie die

Gesteinsplatten auf der Spitze der Erdpyramiden. Jener Oxford-

kainm mit den oben aufliegenden Rauracienblocken , die eine

Verbindung des Siidschenkels mit der horizontal en Platte auf

dem Gewolbescheitel darstellen, scheint mir ein Beweis dafiir

zu sein, dafi wenigstens in dieser Kette die Gewolbeuberdeckung

nach abgeschlossener Faltuug noch .eine ziemlich geschlossene

war.

Der Vollstilndigkeit halber muB ich noch die gewaltigen

Bergstiirze erwiihnen, die von jenem isolierten Plateau nieder-

gingen und deren Trunimer im SW bis sur le Rang, im NO
bis Malnuit reichen. Der Grund, weshalb gerade hier so ge-

waltige Bergstiirze niedergingen, ist einfach der, daB die Oxford-

flanken abgeglitten und den Randern des Rauracienplateaus da-

durch die Unterlage entzogen wurde, so daB sie, durch ihr Eigen-

gewicht veranlaBt, abbracheu. In diesen Schutthalden lassen

sich Rauracienfossilien sammeln.

Der Nordschenkel der MoDtfavergierkette. (Allg. Ubersicht.)

Wenn ich im folgenden die tektonischen Yerhaltnisse des

Nordschenkels der Montfavergierkette zu erklaren versuche, so ist

Fig. 2.

es mir nicht moglich, wie dies bei der tektonischen Besprechung

anderer Gebiete wohl tunlich ist, eine Stoning nach der anderen

zu besprechen, da hier die eiDzelnen Storungen in einem innigen

genetischen Zusammenhange stehen, die eine StOrung daher nur

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1914. 4
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in Bezugnahme auf die andere verstanden werden kann. Auch
scheint mir, daB das Yerstandnis der speziellen Yerhaltnisse da-

durch wesentlich unterstiitzt wird, weim ich gleich anfangs einen

schematischen Bauplan wenigstens der Hauptstorungen entwerfe.

Denken wir uns die zur Zeit der Gebirgsentstehung von S nach

N vorriickenden Falten durch vorlagernde Widerstande gestaut,

wie dies in unserem Fall durch den Yogesenkern und den

diesen Kern iiberlagernden Tafeljura der Fall war, so werden

die Falten anfangs eine extreme Steilstellung erfahren. Figur 2

zeigt diesen hypothetischen Zustand von der Montfavergierkette.

Fig. 3.

s

Fig. 4.

Hierbei werden. wie dies uberhaupt fiir die Jurafaltung dieses

Gebietes charakteristisch ist, ausgesprochene Knickzouen ent-

standen sein.

Nun ging der Schub weiter, und der Nordschenkel der

Montfavergierkette legte sich nach N liber. Diese Bewegung
dauerte so lange an, bis die Achsenebene 1

)
jenes Gewolbes mit

der Horizontalen einen Winkel you 35—40° bildete. Fig. 3.

Als diese Lage erreicht war, widerstand die Kohasion, die

an den Schichtkopfen durch die starke Knickung schon sehr

Yerringert war, uicht mehr einem weiteren Druck. Die Folge

]

) Unter Achsenebene verstehe ich diejenige Ebeue, die durch die

Gewolbeachse und diejenige Richtung gelegt werden kann, welche siimt-

liche ubereinauderliegenden Schichtkopfe miteinander verbindet.
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davon war, daB in der Achsenebene ein RiB entstand und der

Siidschenkel dieses Gewolbes iiber den iiberkippten Nordschenkel

geschoben wurde. Infolge dieses weiteren Druckes wurde der

Nordschenkel auf die im N vorgelagerten horizontalen Schichten

aufgedriickt. Dieses Stadium der Gebirgsbildung sehen wir

uoch heute im N von Yautenaivre. Fig. 4.

Weiter nach 0, nordlich von Chez le Forestier widerstand die

Kohasion der Knickzone zwischen den vorgelagerten horizontalen

Fig. 5.

Schichten und dem nordlichen iiberkippten Gewolbeschenkel

dem Druck des iiberschobenen Siidschenkels, der auch seiner-

seits wieder den iiberkippten Nordschenkel initzerrte, nicht so

lange wie im W. Die Folge davon war, daB, bevor es noch

zu jener extremen Uberfaltung kam, ein RiB entstand und nun

auch der Nordschenkel des Gewolbes zugleich mit dem Siid-

schenkel iiber die vorlagernden horizontalen Schichten ge-

schoben wurden. Fig. 5.

tiberschiebung.

Die tiberschiebung von Beaugourd dessous — es Royes —
Champ— FOiseau—Patalour tritt amklarsten nordlich des Talchens

von Yautenaivre in die Erscheinung. Wir haben gesehen, daB im

Norden des Baches ein neues Doggergewolbe beginnt. Dieses

wird an seinem Scheitel von der tiberschiebung zerrissen, und
der Siidschenkel verschiebt sich gegen den Nordschenkel nach

oben urn einige 100 m. Die Uberschiebungsebene ist mit etwa

35—40° nach S geneigt. Die Neigung laBt sich nur hier mit

einiger Sicherheit berechnen. Wenn ich auf meinen Profilen

diese Neigung auf den ganzen Yerlauf der tiberschiebung iiber-

tragen habe, so handelt es sich hierbei um eine Annahme,
die ich bei dem Mangel weiterer Anhaltspunkte zu machen ge-

zwungen war.

4*
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Steigt man Yom Doubs aus sozusagen in der IJberschiebungs-

spalte nach oben, so daB man also zur Rechten den Siidschenkel

des yerworfenen Doggergewolbes , zur Linken aber Rauracien-

kalke hat, so iiberschreitet man zuerst bis zu einer Hohe yob
20—30 m FluBsand, eine alte Ablagerung des Doubs, dann be-

wegt man sich bis zu derWiesenterrasse YonBeaugourd dessous —
Beaugourd dessus standig in den Mergeln des Terrain a Chailles

y

und es war mir auch moglich, dort typische Fossilien dieser

Stufe zu sammeln. Auf dem oberen Rand des Yerworfenen

Schenkels Yon mittl. Dogger liegt noch etwas Dalle nacree, je-

doch ungemein reduziert und sich dadurch als deutliches Relikt

erweisend. Kurz bevor man nach es Royes gelangt, tritt, durch

eine Querverwerfung YeranlaBt, auf die ich spater zu sprechen

kommen will, Rauracien dicht an den Uberrest Yon Dalle nacree

heran, so daB Oxford auf ein auBerst diinnes Band zusammen-
gepreBt wird. Auf dem Wege Yon es Royes nach Pourpier

konnen wir in der Dalle nacree einige kleine sekundare Falten

beobachten, die mit der Uberschiebung in Zusammenhang zu

bringen sind. Bis zu dieser Yerwerfung von es Royes — Combe*

Chabroyat Yerhalt sich der Nordschenkel der Montfavergier-

kette tektonisch einheitlich, und ich werde daher zunachst Yon

diesem Gebiet sprechen. Auf dem schematischen Profil 3 auf

S. 19 sind ungefahr die Yerhaltnisse des westlichen Teiles wieder-

gegeben. Genauer den ortlichen Yerhaltnissen angespafit sind

die Spezialprofile 1, 2, 3, 4 u. 5. Wie daraus ersichtlich, handelt

es sich im wesentlichen um eine grofie liegende Falte, die Yon

S her iibergeschoben wurde. Eine schone Ubersicht laBt sich yob

den Hohen jenseits des Doubs erlangen.

Widersinniges Einfallen des Rauracien vod Pres de Beaugourd.

Soweit ware die Sache ganz schon und gut, wenn nicht

eine neue Erscheinung das tektonische Problem komplizierte.

Diese neue Komplikation liegt im Yerhalten des Rau-

racien. Yerfolgen wir den Weg, der vonBeaugourddessusnachPres

de Beaugourd hinauffiihrt, so fallt uns auf, daB das Rauracien nicht
T

wie es bei der liegenden Falte anzunehmen ware, gegen S einfallt
T

sondern im Gegenteil steil gegen N, daB diese Schichten also'

im Yerhaltnis zu den obwaltenden LagerungSYerhaltnissen zu-

riickgebogen erscheinen. Diese Rauracieiiplatte laBt sich nun

am siidlichen Rand des Gipfelplateaus bis gegen den Steilabbruch

im W Yerfolgen, wobei dieses Schichtpaket unzerbrochen er-

scheint und das gleiche sinnwidrige Fallen bewahrt. Das nordliche

Fallen laBt sich nach meiner Meinung auf zweierlei Art er-

klaren. Einmal ware es moglich, daB bei der Uberschiebung;
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der siidliche Teil der umgeklapptenRauracienplatte einseitig so stark

belastet wurde, dal3 die darunterliegenden weicben Sequan-

mergel ausgequetscht wurden und, indein sie sicb mit Gewalt

einen Ausweg nach N suchten, den nordlicben Teil der Rauracien-

platte hoben und iiberkippten. Die andere Deutung, die mir

personlicb viel wabrscbeinlicber ist, babe icb durch beigegebenes

scbematiscbes Profil (6) veranscbaulicbt. Danacb wurden wir

in dem widersinnigen Einfallen der Rauracienscbiebten die Um-
biegungsstelle jener flacbliegenden Falte zu seben haben. Die

Umbiegung der boberen Scbicbten muB auch rein tbeoretiscb

auBerhalb der Bergkontur fallen. Mit dieser Erkliirung werclen

Fig. 6.

also einerseits die Lagerungsverhaltnisse gelost, anderseits ge-

winnen wir hierdurcb eine Anscbauung fiir das AusmaB der

liegenden Falte. Diese rnuB etwa iiber dem Doubstal ibr Ende
«rreicbt baben und darf sicb jenseits dieses Tales, auf franzo-

sichem Gebiet bocbstens durcb lose berumliegende Triimmer

bemerkbar maeben. Icb habe nun daraufbin die franzosiscbe

Spezialkarte „Montbeliard" angesehen und babe nichts gefunden,

was fiir ein Ubergreifen jener liegenden Falte sprecben konnte.

Scbon zur Zeit der Faltung mufl jener Gewolbescbeitel be-

standsunfiibig gewesen und aller Wabrscbeinlicbkeit nacb scbon

damals zusammengebrocben sein. Denn ich werde ananderer Stelle

den Nacbweis fiibren, daB zur Zeit der Faltung hobere Sedimente

als oberes Kimmeridge in dieser Gegend nicht bestanden baben;

somit muflte*der auBerste Teil des liegenden Gewolbes frei in

die Luft binausgeragt baben.

Verbalten des der liegenden Falte vorgelagerten Schichtpaketes.

Der Sockel, bestebend aus den Scbicbten des Kimmeridge
und Sequan, auf dessen westlicben Teile die liegende Falte aufrubt,

ist in seinen barten Partien durcb das Doubstal gut aufge-
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schlossen und gibt sicli mit Ausnahme des Berges yon Pres de
Beaugourd, wo er von machtigen Schuttinassen verhiillt ist,

deutlich durch eine den Hohenlinien folgende Steilstufe zu er-

kennen. Dieser ganze Sockel ist, soweit in meinem Gebiet

befindlieh, durchaus horizontal und unzerbrochen. DaB auch

im Berge von Pres de Beaugourd diese Schichten horizontal

liegen, erkennen wir aus den anstehenden Kimnieridge-Kalken

bei Combe Chabroyat und durch die den Hohenlinien folgenden

Felsbander bei der Uberfaltungsstelle.

Sekundare Storungen dort, wo der Knick der liegenden Falte mit der

Uberschiebung zusammentrifft.

Die horizontale Lagerung tritt, im W durch das Doubstal

aufgeschlossen, bis nahe an die Umbiegungsstelle und die da-

hinterliegende Uberschiebung heran, so daB wir den Eindruck

eines sehr scharfen Knickes bekommen. Durch diese starke

Knickung und das gleichzeitige Zusammentreffen der Uber-

schiebung mit der Umbiegivng der tieferen Schichten erklart

sich die an jener Stelle zu beobachtende starke Zerriittung.

Die letzte betrifft YOr allem das Rauracien und das untere

und mittlere Sequan. Interessant ist, daB das Rauracien bis

hinab ins Doubstal zieht, woraus hervorgeht, dai3 die Uber-

schiebung nur die tieferen Schichten betroffen hat. Von den

kleineren durch die Uberschiebung veranlaflten Storungen mochte

ich nur einen, dieser parallel verlaufenden, Bruch zwischen Rau-
racien und Sequan erwahnen, cler oberhalb des Hohenpunktes

608 die Rauracienplatte durchsetzt.

Aufblattern der Schichten.

Yergleichen wir nun noch das Streichen des Rauracien-

kammes von Pres de Beaugourd mit demjenigen der darunter-

liegenden Sequan- und ganz besonders der Kimmeridgeschichten,

so lafit sich eine ganz deutliche Differenz gegen erkennen.

Mit anderen Worten, das Aufblattern der Schichten nimmt von

W nach zu. "Wie dieses Aufblattern iiberhaupt zu erklaren

ist, habe ich auf Seite 52 u. 53 erortert. DaB jedoch diese Er-

scheinung im bedeutender ist als im W, dafiir will ich nach Be-

sprechung der NS -Verwerfung von es Royes — Combe Chabroyat

eine Erklarung zu geben versuchen.

Verwerfung von es Royes — Combe Chabroyat.

Durch diese Querverwerfung wird einmal das Verschwinden

des Rauracienkammes im W von es Royes erklart, zweitens

dasjenige des Rauracienkammes von Pres de Beaugourd im 0.

Am klarsten aber wird sie bewiesen durch das Yerhalten der
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Mumienbank (punktierte Linie der Karte). Auf dem Weg von

Chez le Forestier nach Combe Chabroyat finden wir sie auf

Hohenlinie 690 bei der groBen Wegschleife. Yon dieser Stelle

lafit sie sich nach die Steilkante entlang bis Hohenpunkt

750 verfolgen, wahrend sie nach W plotzlich verschwindet.

Gehen wir jedoch den Weg von Beaugourd dessus nach Pres

de Beaugourd, so treffen wir auch hier, etwa bei Hohenlinie

740, auf die Mumienbank, die sich noch ein kurzes Stuck gegen

verfolgen laBt, nm dann scharf nach N umzubiegen. Etwa
auf Hohenlinie G40 verschwindet sie auch hier. Dasselbe Um-
biegen nach N zeigt auch das Rauracien von Pres de Beaugourd

und das unter der Mumienbank liegende Obersequan und Kim-
meridge. Durch dieses plotzliche Abbiegen der Schichten nach

N im W der Yerwerfung wurden die Gesteinsmassen im SW
von Combe Chabroyat gestaut. Hierauf mochte ich die Er-

scheinung zuriickfiihren, daB die Schichten hier starker aufge-

blattert wurden als im W des Berges von Pres de Beaugourd.

Nach meiner Meinung riB die NS -Yerwerfung zur Zeit der Jura-

faltung auf, und zwar stent sie mit der Uberfaltung resp.

Faltenuberschiebung in einem ganz bestimmten Zusammenhang.

Gilt namlich fur den ganzen Berg von Pres de Beaugourd bis

zu dieser Yerwerfung das Schema der Figur 4 auf Seite 19,

so zeigt Figur 5 auf Seite 20 die Yerhaltnisse im dieser

Yerwerfung bis Saignolet. Nach meiner Meinung ging also

die liegende Falte nicht langsam und unmerklich in

eine Faltenuberschiebung uber, sondern gleichzeitig

mit dem AufreiBen des Knickes zwischen dem Sock el

und dem liegenden Schenkel der iib ergekippten Falte,

riB auch wegen der plotzlichen Auslosung der unge-
heueren Spannung die SN-Yerwerfung von es Royes —
Combe Chabroyat auf. Es verhielt sich also der Berg im
"W dieser Yerwerfung als geschlossene Einheit tektonisch anders

als der Berg im 0. Wahrend im westlichen Berg der Zusammen-
hang der unten liegenden Platte mit dem Nordschenkei der

Falte noch, wenn auch unvollkommen, erhalten blieb, bildet der

Berg im eine nach alien Seiten losgeloste Scholle. Stellen

wir uns nun vor, daB die NS-Yerwerfung und jenes AufreiBen

des Faltenknickes vor dem vollstandigen Erloschen der faltenden

Krafte erfolgte, so kann ganz gut durch das Anpressen dieser

Scholle an den ostlichen Teil des Berges von Pres de Beaugourd
jenes Umbiegen der Schichten nach N und die damit zusammen-
hangende Zusammenstauchung erklart werden. DaB die Yer-

werfung nicht alter ist als die Jurafaltung, geht daraus hervor,

daB sie sich nicht in dem unteren Sockel fortsetzt, sondern nur
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den Nordschenkel der liegenden Falte betrifft. Aus alien diesen

Verhaltnissen erklart sich auch das nach Combe Chabrovat und
weiter zum Doubs hinabziehende Trockentalchen , und zwar

ist dies im oberen Teil rein tektonisch durch das Herabziehen der

weichen Sequanniergel bedingt, im imteren Teil aber durch

Erosion entstanden. Die letztere wurde dadurch begiinstigt,

daB die tonigen Naticamergel die Wasseransammlung unter-

stiitzten.

Die Scholle im N von Chez le Forestier.

Die Scholle im N von Chez le Forestier, die im W durch

die Verwerftmg von es Royes — Combe Chabroyat und im in-

folge der Erosion nordlich von Malnuit verschwindet, verhalt sich

nach meiner Meinung ganz einheitlich, und zwar, wie schon

wiederholt erwahnt, nach dem Schema 4. Am klarsten lassen

sich die Verhaltnisse im NW von Malnuit iiberblicken, da dort

durch einen Bach, der gegen Moulin Jeannotat hinabzieht,

einigermafien gute Aufschliisse existieren. Die Felsplatte, auf

der Saignolet steht, und die auch die Unterlage fur jene Scholle

bildet, besteht aus den Kalken des oberen Kimmeridge
(charakterisiert durch reichliches Vorkommen von Nerineen).

Von Saignolet geht ein kleiner Pfad hinab ins Bachbett und
bietet oberhalb seiner Einmiindungsstelle Gelegenheit zum
Sammeln von Fossilien aus den Pterocera-Mergeln. Das Bach-

bett hinab konnen wir Stufe fiir Stufe das ganze Kimmeridge
und Obersequan studieren. Das ganze Schichteupaket liegt

ziemlich horizontal.

Nun fiihrt von Malnuit aus ein Kohlerweg im um die

Scholle herum und halt sich ungefahr in einer Hohe von

630—640 m. Dieser Weg fiihrt zuerst an der Grenze von

Dalle nacree und Oxford entlang. Renggeritone fehlen voll-

kommen, und die Dalle nacree fallt nach S ein, sodafi Dalle

nacree auf Terrain a chailles geschoben erscheint. Das
ziemlich steile Einfallen der Dalle nacree gegen Siiden bei

vorgelagertem Oxford lafit sich bis gegen Champ verfolgen

und zeigt damit untriiglich die Trace der Uberschiebung an.

Aber auch das Oxford ist auf dieser Strecke auf ein Minimum
reduziert, und dort, wo der eben erwahnte Bach seinen Ursprung

nimmt, kann man deutlich seine Auflagerung auf Kimmeridge
beobachten. Verfolgen wir aber den Kohlerweg weiter, so

kommen wir in die Kalke des Rauracien, die erst etwa mit 40°,

dann immer steiler gegen N einfallen. Bald jedoch fiihrt der

Weg aus der iiberschobenen Masse in die Unterlage, und wir

befinden uns nun im oberen Kimmeridge, das hier direkt an

der Stbrungslinie sehr zerkliiftet ist. An einer Stelle treten
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etwas Pteroceramergel auf, die wohl auf einer Spalte hochge-

preBt wurden, dann kommt wieder oberes Kimmeridge. Haufig

treffen wir iiber dem Kimmeridge Tone an, die ich fiir da-

zwischengepreBtes Oxford halte. Auch gelbliche Kalkniergel-

stuckcben. wohl aus verwitterten zerdriickten Chailles hervor-

gegangen, kommen vor. An der NO-Ecke des Berges, in der

Umgebung des Hohenpunktes 619 treffen wir eine machtige Ent-

wricklimg von Terrain a Chailles. Daraus ergibt sich also, daB

das Terrain a Chailles aucb bei dieser Tektonik eine groBe

Rolle gespielt hat. Yerfolgen wir den Kohlerweg weiter, so

steigen wir etwas hinab und treffen ungefahr auf Hohenlinie

600imN des Berges auf ausgezeichnete,sehrfossilreiche Aufschliisse

in den Pteroceramergeln, die dem normalliegenden Schichtpaket

angehoren. Auf dem ganzen Berg fallt das Rauracien nach N
ein, und zwar steht es im W beinahe senkrecht, legt sich je-

doch gegen etwas flacher. Das Obersequan dagegen zeigt

iiberall ein Einfallen gegen S von 70—80°. So haben Avir also

auch bier die Erscbeinung der Schichtaufblatterung, die icb

schon beim Berg von Pres de Beaugourd besprochen babe.

Die Gegend von Saignolet.

"Wie schon erwahnt, ist im der Scbolle bis gegen POiseau

die ganze liegende Falte der Zerstorung anheim gefallen, und
nur an der Strafie von Malnuit nach Moulin Jeannotat finden

wir bei Saignolet noch iiber Kimmeridge einen diirftigen Rest

Ton Rauracien. Die zerstorende Wirkung kann ich nicht nur

auf Kosten der Erosion schreiben, sondern glaube vielmehr,

daB hier in erster Linie tektonische Momente in Betracht

kommen. Als Stiitze dieser Vermutung fiihre ich an, daB ge-

rade auf dieser Strecke die Trace der Uberschiebung am wei-

testen nach N yorgeschoben ist; ferner, daB wir den in POiseau

wieder zum Yorschein kommenden Nordschenkel der liegenden

Falte weder umgelegt noch iiberschoben finden. Somit ist die

Tektonik des Berges nordl. yon Chez le Forestier eine ganz

andere als die yon POiseau und der Fortsetzung dieses Berges

nach 0. Es werden diesen Teil des Nordschenkels, solange er

bestand, eine Reihe Yon NS-Verwerfungen durchzogen haben.

Moglicherweise haben tiefgehende Verwerfungen dieser Art die

beiden ostlich von Saignolet befindlichen Grabenbriiche hervorge-

rufen. Ebensogut ist es aber auch moglich, daB diese Graben-

briiche alter sind und die Yeranlassung zu besonders starker

Storung dieses Gebietes gegeben haben. In diesem Falle waren

sie in Parallele zu stellen mit den Grabenbriichen, die der

Hauensteinkette vorgelagert sind. Die Tatigkeit des Wassers
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besorgte zum SchluB" nur das Fortschaffen der durch tektonische

Vorgange zertrummerten Gesteine. Uber die Sprunghohe jener

Grabenbriiche laJBt sich nichts Bestimmtes angeben, da das

Oxford und die Dalle nacree in den Graben wohl nur eine

Ausfullung mit Gesteinsmaterial darstellen, das yon S verschleppt

wurde. Sehr interessant ist, daU wir auf dem Weg yon Champ
nach Patalour im W des Berges yon POiseau ganz breccioses

Rauraciengestein antreffen, das durch die dicht dahinter yer-

lanfende Uberschiebungstrace durchaus yerstandlich wird. Im
iibrigen schlieBt sich das Rauracien yon l'Oiseau tektonisch

yollkommen an den im N des Talchens Patalour—Clairbief hin-

abziehenden Rauracienkamm an und ist yon diesem nur durch

ein nach Moulin Jeannotat hinabfuhrendes Erosionstalchen ge-

trennt. «

Uberkippung im Talchen von Clairbief—Patalour.

Steigt man yon Clairbief das Talchen nach Patalour binauf
y

so hat man anfangs zur Linken Rauracienkalke, die ostwestlich

streichen und gegen S einfallen. 300 m yom Doubs aufwarts

betragt der Einfallswinkel 38°. Das Talchen selbst befindet

sich anfangs im Humeralis- und Naticaniveau. Etwa 100 m
weiter haben wir zu unserer Rechten steil aufragende ostwestlich

streichende Schichten, die mit 80—85° gegen S einfallen. Da
wir jedoch zu unserer Linken das Doggergewolbe yon le Cer-

neux haben, so ergibt sich hieraus mit yoller Klarheit die La-

gerungsdiskordanz zwischen uberkipptem Rauracien und normal
einfallendem oberen Dogger. Oxford, das hier bis auf ein Mi-
nimum ausgequetscht ist, war wieder das Medium, das die Be-

wegung forderte. Im "Weiterschreiten beobachtet man, dafi" die

Uberkippung des Rauracien immer geringer, die Entwicklung

des Oxford immer groBer wird, bis wir in der Felsbarre NW
yon Patalour den Nordschenkel eines normalen Gewolbes yor

uns haben. Das Oxford erreicht in der Gegend yon Patalour

eine sehr grofie Machtigkeit. Die Uberkippung findet etwa

dort ihr Ende, wo der Rauracienzug der Karte yon der OW-
Richtung in die NO-SW-Richtung umbiegt. Der Grund fur

diese ganze Erscheinung ist leicht einzusehen. Das Vordringen

des ostwestlich streichenden Doggergewolbes yon le Cerneux hat

die dariiberlagernden Schichten aufgestaut. Die Oxfordmergel

haben eine selbstandige Bewegung der oberen Schichten zu-

gelassen, wobei sie teils zusammengeprefit wurden, teils in ihrer

Machtigkeit anschwollen. Nun yerflacht sich das Doggerge-

wolbe gegen W, und der Druck gegen die dariiberliegenden

Schichten wird daher geringer. Infolgedesseri nimmt auch das

Rauracien sein normales Einfallen gegen N wieder an.
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Knickzone bei CJairbief.

AnschlieB.end mochte ich gleich eine Erscheinung erwahnen
r

auf die ich in weiterem noch eingehender zu sprechen kommen
will. In dieser ganzen Kette hat man nirgends so gute Ge-

legenheit wie bei Clairbief, die fur die jurassische Faltung

dieses Gebietes so bezeichnenden Knickzonen zu beobachten.

Die von Moulin Jeannotat bis Clairbief aufgeschlossenen Sequan-

und Kimmeridgekalke zeigen eine durchaus horizontale Lagerung.

Steigt man indessen siidlich von Clairbief etwas empor, so kann

man deutlich wahrnehmen, wie die bisher horizontalen Schichten

ohne Ubergang mit einem scharfen Knick sich senkrecht empor-

stauen.

NS-Verwerfung von Patalour.

Nun wird die Frage brennend, wie kommt es, daB das

Doggergewolbe von le Cerneux viel weiter nach N vorgeschoben

erscheint, als das von Patalour. Um dafiir Anhaitspunkte zu

erlangen, begibt man sich am besten an die Steilwand von

mittlerem Dogger oberhalb Patalour. Am ostlichsten Punkt dieser

Steilwand, sieht man, wie die das mittlere Doggergewolbe- uber-

deckende Dalle nacree plotzlich mit einem scharfen Knick von

Fig. 7.

beinahe 90° umbiegt und ' sich in die Tiefe senkt, um dann

wieder normale, flache Lagerung anzunehmen. Wir haben also

hier einen Fixpunkt einer die Kette senkrecht zu ihrem Streichen

durchsetzenden Terwerfung. Beistehende schematisohe Skizze (7)

soli diese Yerhaltnisse veranschaulichen. Weitere sichere

Punkte lassen sich nicht auffinden. Immerhin wird es auch

durch die eigenartige Tatsache, daB das Doggergewolbe von le

Cerneux gerade dort verschwindet, wo die Yerwerfung mut-

mafilich durchziehen wiirde, sehr wahrscheinlich gemacht, daB

diese Yerwerfung tatsachlich das ganze Doggergewolbe von le

Cerneux durchsetzt und dafi sie fur das Yerschwinden des

Dogger von le Cerneux verantwortlich gemacht werden kann,

AVollen wir uns nun ein Bild von der Art der Bewegung
machen, so laBt sich dies etwa folgendermal3en gestalten. Durch
die NS- Yerwerfung von Patalour wurde das Doggergewolbe
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von le Cerneux unabhangig yon seiner westlichen Fortsetzung und

konnte starker als diese nach N vorbranden. Irn W war das

Anbranden geringer, da durch das AufreiBen der Uberschiebungs-

spalte ein Auslaufen der Faltungsenergie moglich wurde. So stent

denn " die diskordante Lagerung und Uberkippung im unteren

Teil des Talchens von Clairbief— Patalour in ganz bestimmter

Beziehung zur NS-Verwerfung von Patalour, und zwar so, daB

diese die A'orbedinguug zu den tektonischen Storungen im

Tiilchen war.

Ich mochte bei dieser Gelegenheit besonders darauf hin-

weisen, daB das Zutagetreten des mittleren Doggers oberhalb Pa-

talours im Gegensatz zu dem bei le Cerneux nichts mit der

NS-Verwerfung zu tun hat, sondern durch die groSe Uber-

schiebung Patalour— Saignolet— Beaugourddessous hervorgerufen

wurde. Die NS-Yerwerfung von Patalour hat aber noch eine

weitere Bedeutung darin, daB ostl. von ihr die groBe Uber-

schiebung nicht mehr nachweisbar ist. Entweder hat also das

AusmaB der Uberschiebung im betrachtlich abgenommen, oder

diese ist, was mir weit wahrscheinlicher diinkt, ganzlich ver-

schwunden. Dies entspricht ganz den theoretischen Erwagungen,

da die Uberschiebung imWbezuglich derFaltungsenergie ein Aqui-

valent fiir das weitere Yorbranden im darstellt. Bedeutet

die NS-Yerwerfung nun aber eine Kluft, welche zwei verschie-

dene Auslosungserscheinungen der Faltungsenergie trennt,

so geht daraus klar hervor, daB sie nicht nur (wie schon erwahnt)

alter sein muB , als die Storung im Talchen von Clairbief — Pa-

talour, sondern audi alter als die Uberschiebung im W. Allenfalls

konnte sie mit dieser letzteren gleichzeitig entstanden sein.

Verwerfung Malnuit — Patalour.

Nun bleibt zur Yervollstandigung der Tektonik der Mont-

favergierkette nur noch die Storungslinie zu erwahnen iibrig,

die von Malnuit nach Patalour zieht. Es handelt sich hierbei

um keine starke Verwerfung, trotzdem ist sie gut zu verfolgen.

Es tritt namlich langs dieser Linie im Gebiete der Dalle na-

ree haufig reines Oxford zutage, das zu kleinen Siimpfen Yer-

anlassung gibt; durchweg erscheinen Oxford und Dalle nacree

vollkommen ineinandergeknetet. Auch im mittleren Dogger laBt

sich die Storungslinie weiterverfolgen, da wir entlang dieser

Yerwerfungstrace ein sonst unmotiviertes Trockentalchen linden.

Diese Storungslinie liiuft im wesentlichen der Haupttiberschiebung

parallel und scheint zu den vielen Erscheinungen zu gehoren,

die in Gefolgschaft dieser Uberschiebung auftraten. Nach Prof.

Rolliek soil ostlich von Patalour, im S des groBen Doggerauf-
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bruches von le Cerneux noch einmal durch Doppelung des

Gewolbes mittlerer Dogger herauskominen. Die Doppelung soli

bei Cernievillers endigen. Obwohl in dieser Richtung die

groBe Uberschiebungslinie verlaufen wiirde, so daB hier mittlerer

Dogger nicht durch Doppelung, wohl aber infolge jener Uber-

schiebung ganz gut herauskommen konnte, so habe ich selbst

hiervon doch nichts wahrnehmen konnen.

Die Synklinale zwischen der Montfavergier- und
Velleratkette.

Die Synklinale zwischen der Kette von Montfavergier und
Yellerat ist so gebaut, daB der Nordschenkel auf der ganzen

Erstreckung ein konstantes Einfallen von ungefahr 40° gegen

S zeigt, wahrend der Siidschenkel fast vertikal steht. Die

TJmbiegung erfolgt mit einem scharfen Knick. Gut aufgeschlossen

sind diese Verhaltnisse im W durch das Doubstal und im N von

Pommerats durch einen Bach, der, die Schichten senkrecht
durchbrechend, dem Flufichen von Vautenaivre zustromt.

Die Vellerat-Kette.

Schon die Synklinale zwischen der Montfavergier- und
Vellerat-Kette, besonders aber diese letztere selbst, gibt sich

deutlich als Gebirgsrumpf !

) zu erkennen. Die senkrecht ste-

henden Kalke des Sudschenkels der Mulde sowie der westliche

Teil des auBerst steilen Rauraciengewolbes treten' orographisck

nicht hervor. Die bei Bemont — La Bosse — les Praissalet noch

einheitliche Velleratkette teilt sich gegen W in zwei sekundiire

Gewolbe. Das eine zieht mit normalem W-Streichen liber-

ies Pornnierats — sur les Crins gegen la Vauchotte, das andere

mit WSW - ONO- Streichen bildet den Bergriicken zwischen

Saignelegier und Bemont, um in der Gegend von la Deute

wieder zu verschwinden. Im W wiirde der ganze Aufbruch

von Goumois zur Velleratkette gehoren. Im S von Bemont
tritt nun in der Synklinale zwischen der Vellerat- und Raimeux-
kette ein neues Gewolbe auf, zu dem das Rauracien und Oxford

von Saignelegier sowie die steile Aufpressung im S von Pre

St. Nicolas zugerechnet werden miissen.

Der Oxford-Dalle-nacree-Aufbruch von Goumois.

Der Oxford -Dalle -nacre -Aufbruch von Goumois gestattet

nns ausgezeichnete Einblicke in die Eigenart der Juratektonik

J
) Der Ausdruck Paine-plaine trifft das Wesen der Sache nicht;

der Ausdruck Rumpfgebirge ist ein schlechtgebildetes Wort.
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dieser Gegend. Wir haben gesehen, daB das Rauracien des

Nordschenkels der Synklinale zwischen jenen beiden Ketten bei

eineni ostwestlichen Streichen mit ungefahr 40° gegen S einfallt.

Zwisclien la Yauchotte und Gouinois richtet sich dieses Raura-

cien in der Longue Roche plotzlich mit eineni scharfen Knick

senkrecht empor, und es kommt sogar zur TJberkippung oder,

-da die Longue Roche an ihrer hochsten Stelle in ein kleines

wiederum durch Knickzonen ausgezeichnetes Gewolbe ubergeht,

-zum ersten Anfang einer liegeuden Falte. Das kleine Gewolbe
ist so gebaut. daB die Gewolbedecke nahezu horizontal liegt

und von zwei senkrecht abbiegenden Gewolbeschenkeln getragen

wird. Doch ist dieses Gewolbe unsymmetrisch; denn, wahrend
das Rauracien des Nordschenkels (Longue Roche) bis zur Hohen-
linie 550 hinabreicht, erreicht dasjenige des Siidschenkels nur

•etwa 700 m Meereshohe. Direkt an die Longue Roche lehnt

sich im S eine schmale Aufpressung von Dalle nacree an, wo-

bei das Oxford zwischen dieser und dern Rauracien nahezu

Yollig ausgequetscht wurde. Dafiir zeigt jedoch das Oxford

jenseits dieser schrnalen Dalle-nacree-Barre eine aufiergewohn-

liche Entwicklung, da es in jenem Gewolbe mit hochgepreBt

wurde. Man kann. von der StraJ3e ausgehend, bis unter das

Rauracien des Gewolbescheitels 330 m immer iiber Oxford-

mergel, die naturlich von Schutt stark bedeckt siud, empor-

steigen.

Verwerfung von Boiechat— Goumois.

Im iibrigen weist die groBe Yerbreitung des Oxford im
Aufbruch von Goumois auf eine Yerwerfung hin, die den West-

niigel gegeriiiber dem ostlichen etwas gehoben hat. In der

Tat lassen sich fur diese Storuug gute Anhaltspunkte fin den.

Auf der StraBe les Pommerats—Goumois stehen an der StraBen-

biegung im N von Belfond dessus westHch der StraBe Raura-

cien, ostlich Oxford an. Das Rauracien laBt sich nicht durch

die westliche Abdachung der Schichtenserie im von Goumois
erklaren, da der Betrag dieser Abdachung ein viel zu geringer

ist. Yielmehr wird die Annahme einer Yerwerfung notig, an

welcher das Rauracien gegenuber dem Oxford gehoben wurde.

Im Oxfordaufbruch von Goumois ist es unmoglich, eine Yer-

werfung zu konstatieren, da diese nur hohe Oxfordlagen von
tiefen trennen wiirde. Immerhin wird die Annahme dieser

Yerwerfung durch die Yerhaltnisse in dem siidlich anstoBenden

Gebiet, das auf der Karte nicht mehr zur Darstellung kam,

sehr gestutzt. Denn es lieB sich ein sicherer Punkt fiir diese

.Storung im W von Muriaux auf Boiechat (Hohenpunkt 809)

auffinden, wro ein steiles Rauraciengewrolbe in SO-NW-Richtung
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wie mit einer Sage durchschnitten erscheint unci sich das aus

dem Gewolbekern hervorquellende Oxford gegen NW iiber

Rauracien und Sequan ergossen hat. Wahrend also ftir diese

Yerwerfung die Strecke von Boiecbat nach Belfond dessus und
zur Straflenecke nordlich davon feststeht, fehlen weiter nach N
alle exakten Anhaltspunkte, weshalb ich vorlaufig die Fort-

setzung in gleicher Richtung angenommen habe. Ini Doubstal

selbst, am FuBe der Longue Roche inufl eine Parallelverwerfung

durc.hziehen, da eine Fortsetzung des Longue-Roche-Gewolbes

auf franzosischem Boden nicht existiert.

Was das Hinabgreifen der Faltung in die Tiefe anlangt, so

konnen wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dafi der mittlere

Dogger yon der steilen Auffaltnng in der Longue Roche nicht

mehr betroffen wurde, sondern da!3 sich der ganze Yorgang im

wesentlichen im Oxford und in geringerem Grade in der eben-

falls wenig widerstandslahigen Dalle nacree abspielte. Schon

in der Stratigraphie habe ich die Fluflablagerungen in der Uni-

gebung von Goumois erwahnt. Es handelt sich hier um eine

alte Fluflterrasse im' S von Goumois, welche auf einer Hohe
von 550—560 m liegt, also etwa 50 m iiber dem heutigen

Niveau des Doubs, und zwar teils auf Oxford, teils auf Dalle

nacree aufruhend, und eine andere, direkt nordostlich iiber dem
Ort auf einer Hohe von 530 m. Diese Ablagerung erklare ich

mir dadurch, dafi der Doubs in friiherer Zeit durch die Rau-

racienbarre der Longue Roche einen Stauung erfuhr und bei Gou-

mois in eiuem Wasserbecken jene Sande und Schotter ab-

lagerte. Die Ablagerung im NO von Goumois wurde, wie uns

•die tiefere Lage beweist, aus einer jiingeren Phase stammen.

Das Gebiet zwischen les Pommerats und Saignelegier.

Das steile Gewolbe im N von Goumois setzt sich unter

westostlichem Streichen nach les Pommerats fort. Zwischen dem
Aufbruch von Goumois und les Pommerats tritt noch einmal

auf sur les Crins das Oxford des Gewolbekernes auf eine Er-

streckung ATon etwa 700 m zutage. Bei les Pommerats und
besonders im dieses Ortes verflacht sich der Rauracien-

riicken, und wegen des langsamen Ansteigens der Sattelachse

tritt unter dem Rauracien das Oxford und weiterhin die Dalle

nacree von la Bosse—Praissalet zutage. Auf dem Wege von

les Pommerats nach Praissalet treffen wir, wahrscheinlich durch

einen kleinen Einbruch hervorgerufen , schon bei Hohenpunkt
'904 auf Oxford, welches zur Bildung zweier Weiher Yeran-

lassung gegeben hat. Gegen NO wird der flache Rauracien-

xiicken auf weite Erstreckung hin sichtbar. In ihm finden
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wir im N des Hohenpunktes 981 eine kleine Mulde, in welcher
noch etwas Naticamergel liegen konnen, doch ist dies wegen
der mangelnden Aufschliisse ungewiB. Nordlich hiervon, dort

7

wo die alte StraBe vou les Pomnierats—Malnuit den Rand des

Kartenblattes bei Hohenpunkt 934 trifft, befindet sich ein kleiner

Weiher, an dessen Rande sich Versteinerungen der Huineralis-

zone nebst runden Bohnerzkornern sammeln lassen. Im S von
les Pommerats treffen wir auf eine sekundare Mulde, an die

sich weiterhin die zweite sekundare Aufwolbung des Rauracien

der Velleratkette anschlieBt. In der Mulde liegt auf weiter

Erstreckung Sequan und nur im tiefstenKern bei la Retenue noch
Kimmeridge. Die Schichten von la Retenue liegen im W
flach, stehen dagegen im am Schlufi der Mulde senkrecht

bei einem Streichen von NNO—SSW. Der Gruncl fur dieses

plotzliche Abbiegen der Schichten in einer fur unser Gebiet so

ungewohnlichen Richtung ist in einer Verwerfung zu suchen,

die sich am besten auf der StraBe yon Saignelegier nach les

Pommerats studieren laBt.

Uberschiebung im W von Saignelegier.

Etwa 150 m nachdem man die letzten Hauser Yon Saig-

nelegier Yerlassen, befindet man sich an der Grenze von Rau-
racien, das ziemlich steil gegen NNW einfallt, und NaticamergeL

Orographisch sind diese durch die kleine nach la Deute hinab-

ziehende Mulde scharf markiert. Im weiteren Verlauf der

StraBe sind die Aufschliisse so, da!3 es schwer ist, sich ein

Bild iiber Streichen und Fallen cler Schichten zu machen, doch

scheinen diese bei genauer Betrachtung zwischen Hohenliriie

850 und 840 senkrecht zu stehen, um im Weiterschreiten nun
deutlich gegen SSO einzufallen. Vergleicht man damit den

Befund auf dem Steig, der von Saignelegier am Friedhof vorbei

iiber den Gipfel des Berges nach les Pommerats fiihrt,

auf dem ich bei Hohenlinie 1020 ein vertikales und kurz dar-

auf ein siidliches Einfallen der Sequanschichten feststellen

konnte, so ergibt sich, daB eine durch diese beiden Punkte ge-

gebene Richtung die Achse einer sehr steilen Mulde darstellt.

Geht man nun die erstgenannte StraBe weiter, so finclet man,

daB das Sequan sein Einfallen gegen SSO beibehalt, und daft

darunter bei Hohenlinie 930 ebenso einfallendes Rauracien zu-

tage tritt. Bei Hohenlinie 920 erscheint dies stark gestort,

unci eskommen zwischen Hohenlinie 920 und 910 Tone, die nach

Beschaffenheit und Stellung als Oxford gedeutet werden mussen.

Auf das nur schmale Oxfordband folgen wieder gegen SO ein-

fallende Kalke, die sich als unteres Kimmeridge zn erkennen
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geben. Daraus ergibt sich zwischen Hohenlinie 920 unci 910
eine Uberschiebung yon betriichlichem AusinaB. Die Stoning

laBt sich gegen S noch einige 100 m iiber die Grenze meines

Aufnahmeblattes hinaus verfolgen. Gegen NO scheint die

Uberschiebung ungefiihr dort zu verschwinden. wo die Hohen-
linie 1000 den Pfad trifft. der iiber halbe Bergeshohe von
Saignelegier nach les Pommerats fiihrt. Diese Uberschiebung

fallt vollkommen aus der Faltungsrichtung heraus, so daB es

schwer, vielleicht unmoglich ist, sich vorzustellen, dafl sie mit

der Faltung gleichzeitig entstanden sein konnte. Nach meiner

Meinung haben wir es mit einer Yerwerfung zu tun, die schon

yor der Faltung yorhanden war und durch die faltenden

Krafte zur Uberschiebung wurde. Im S, auBerhalb meines

Aufnahmeblattes, fallt in die Yerlangerung jener Storung die

eigenartige Ablenkung des steilen Rauraciengewolbes im O
von Grosse Cote, welches augenscheinlich durch jene Storung

abgebogen wurde; und zwar gibt sich die Storung hier in

einer scharfen Knickzone im W-Schenkel des Gewolbes kund.

Auch dieses Yerhalten ist nur denkbar. wenn man annimmt,

dafi die Storung schon yor der Faltung yorhanden war. Sieht

man nun die wrestlich anstofienden franzosischen geologischen

Karten an, so fallt uns auf. daB unsere Verwerfung dort mit

einem ganzen Schwarm yon Yerwerfungen der Kichtung nach zu-

samnienfallt. Der Gedanke liegt daher nahe. daB wohl auch

diese Storung jenem groBen Bruchsysteni zugerechnet wrerden

muB.

Anmerkung. L. Rollier erwiihnt diese Uberschiebung in seinem
Buch : Materiaux pour la carte geologique de la Suisse, ^structure et

histoire geologique de la partie du Jura centrale" auf S. 230. Er
schreibt: „On observe un chevauchement du chainon du Boiechat au

nord de Saignelegier, sur la route des Pommerats, ou le coralien de cette

voussure touche au Kimmeridien de celle de Bemont, au point oil celle-

ci passe au plateau de Sur les Cotes. II mesure un peu plus d'un kilo-

metre de long, et occupe la place d'un synclinal sureleve. On
voit la forme en equerre de ce s)-nclinal kimmeridien sur son

prolongement a la Grosse Cote, depuis le Moulin du Theusseret. Le
tlanc sud est redresse a la verticalle, tandis que le flanc nord est hori-

zontal. Un effort plus grand dans le plissement eut continue le che-

yauchement." Dazu noch folgende Bemerkung: Es ist ein Irrtum

Rolliees, der auch auf seiner Karte 1:100 000 zum Ausdruck koramt,

daB das steile Rauraciengewolbe im O von Grosse Cote in direktem

Zusammenhang steht mit dem Rauraciengewolbe zwischen Saignelegier

und les Pommerats. Vielmehr setzt sich dieses erstere iiber sur les-

Cras und la Baumatte in das flache Rauraciengewolbe von Saignelegier

fort. Der Zusammenhang zwischen beiden Gewolben besteht einzig

und allein in der ihnen gemeinsamen praexistierenden St6rungslinie
T

die beide in ihrer Richtung ablenkte.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1914. 5
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In Gefolgschaft dieser Uberschiebung treten im W von

Saignelegier noch einige untergeordnete Briiche auf. Einer in

dein kleinen Talchen, das yon Finage du Droit gegen S die

StraBe Saignelegier — Muriaux bei Hohenpunkt 964 trifft; Er
verarilaBt auf kurze Erstreckung das Zutagetreten von Oxford.

Ein zweiter, der ebenfalls Oxford hervortreten laflt, liegt

100—125 m westlich von dem eben beschriebenen imd verlauft

ungefahr parallel rnit diesem. Beide beginnen auf der Grenze

meines Aufnahrneblattes.

Saignelegier stent auf einem flachen Riicken von Rauracien,

der sich, wie schon erwahnt, in der Mulde zwischen der Vel-

lerat- und Raimeux-Kette aufwolbt. Im des Ortes fin den

wir einen groBeren Oxfordaufbruch, ebenso einen ganz kleinen

im W in einer Entfernung von etwa 700 m. Die Einzeichnungen

auf der anstoBenden Rollierschen Karte (1:25000) siidl. von

Bemont sind unzutreffend. Z. B. stent an dem westlichsten Hause
von Bemont die Mumienbank des mittleren Sequan an, das nach

Rolliers Karte auf Kimmeridge stetien sollte. Kimmeridge
kommt siidlich von Bemont iiberhaupt nicht vor.

Das Faltungsproblem des Schweizerjura im allgemeinen.

In meinem Gebiete konnte ich die Erfahrung machen, die

audi von anderen Gegenden im nordsclrweizerischen Kettenjura

bestatigt wird, daB die Faltung der Malmschicbten nicht in

normal gerundeten Gewolben erfolgte, sondern dafl sich allent-

halben Knickzonen ausbildeten, zwischen welchen sich wenig

ocler gar nicht gekriimmte Tafeln befinden. Die Faltung des

Doggers zeigt diesen Typus lange nicht mehr so extrem.

Diese Erscheinung glaube ich auf folgende Weise erklaren zu

mtissen. Gehen wir von der normalen Faltung aus, die etwa

dem Faltenwurf eines Tuches verglichen werden kann, so wird

dieselbe iiberall da zustande kommen, wo wir es mit einem

auf weite Erstreckung hin lagenweise homogenen Schichtpaket

zu tun haben. Im Schweizer Kettenjura aber, wo sich hori-

zontal oder schwach geneigte Schichtkomplexe mit einem

scharfen Knick plotzlich aufstauen und zu gigantischen Fels-

partien (z. B. Longue Roche) AnlaB geben konnen, wo wir des

ofteren, wie z. B. im SO von Saignelegier, zwei senkrecht stehende

Rauracienbarren beobachten, die nur durch ein schmales Oxford-

band, das bei der heftigen Bewegung dazwischen gequetscht

Avurde, getrennt sind, finden wir von einer solch einfachen

Faltung keine Spur. Hier werden wir also wohl annehmen
konnen, daB ein solch homogenes Schichtpaket des oberen Jura
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zur Zeit der Faltung nicht bestanden hat. Sei es nun, daB

wiihrend der langen Festlandperiode, die in diesem Gebiete der

•Jurazeit folgte, tiefe FluBtiiler entstanden waren, oder daB das

Land von kleinen Verwerfungen durchsetzt war, jeclenfalls

miissen zur Zeit der Faltung die oberen Juraschichten vielerorts

sckwache Stellen aufgewiesen haben, an denen das Schicht-

paket bei einsetzender Faltung geknickt wurde oder zerriB.

DaB aber die Schichten des Dogger lange nicht mehr jenen

^xtremen Faltentypus zeigen, erklart sich einmal daraus, daB

sich fur jene tieferen Schichten Druckdifferenzen, wie sie etwa

durch oberflachliche Erosion hervorgerufen warden, nicht mehr
so stark fiihlbar machten, und daB anderseits durch die Tone
<les Oxford, worauf besonders BuXTORF des ofteren hingewiesen

hat, die Bewegung der iiberlagernden Schichten sich bis zu einem

gewissen Grade unabhangig machte von der des Liegenden.

Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10.

Fur eine haufig auftretende Faltenform (Fig. 8) hat Gerth
den Ausdruck „Koffergewolbe u gepragt. In seiner neuesten

Schrift 1

) erklart er sie folgenderniaBen. Er meint, es hiitten

sich zuerst normale Falten gebildet, und der Scheitel ware erst,

nachdem die Schubkraft erloschen war, eingesunken. Nach
meiner Meinung ist es durchaus nicht einzusehen, wreshalb der

Scheitel eines spitzen Gewolbes, das doch, wie wir schon aus

•der Architektur wissen, ein auBerst stabiles Gebilde clarstellt,

einsinken soli. Jedoch liefie sich diese Form vielleicht ganz

einfach erklaren, wenn wir annehmen, wie dies Fig. 9 zeigen

soil, daB bei der Faltung die oberen Schichten, die ja bei weitem

mehr gezerrt wurden als die tieferen, am Scheitel zerrissen, und
-claher der Gewolbe- Scheitel schon wahrend der Faltung der

Zerstorung anheimfiel. Die Ansicht, daB die oberen Schichten

•des Gewolbe-Scheitels bei der Faltung zerreiBen muBten, hat

Herr Deecke schon lange wiederholt im personlichen Gesprach

vertreten. Nun war der Druck auf den beiden Flanken ein

:
) W. Delhaes u. H. Gerth: „Geologische Beschreibung des Ketten-

jura zwischen Reigoldswil (Baselland) und Onsingen (Solothurn)". Geo-
logische und palaontologische Abhandlungen. Neue Folge XI Heft 1.

•Jena 1912.

5
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bedeutend starkerer als am Scheitel, und die den Gewolbekeni

bildenden Schichten muBten ihrerseits , uni den Seitendruck

auszugleichen, den Gewolbescheitel, der den geringsten Gegen-

druck auszuiiben vermochte, auseinanderzerren (Fig. 10). Komint
nun noch die stauende Wirkung machtiger, dem in Faltung be-

griffenen Gebiet vorlagernder Sedimentmassen hinzu, wie am
Rand der Schweizer Tertiarbecken, so erscheint die Entstehung:

typischer Facherfalten ganz wohl verstandlich.

Zusamnienfassung.

I. Montfavergier-Kette.

Alle Storungen in der Montfavergier-Kette treffen nur den

Nordschenkel, wahrend der Siidschenkel normales Yerhalten

zeigt. Im Nordschenkel der Montfavergier-Kette zeigen sicb

bei mir folgende Storungen:

1. Doppelung des mittleren Doggers im Talchen yon

Yautenaivre

;

2. eine Uberschiebung, nachgewiesen yom Doubstal iiber

Beaugourd dessous — es Royes, nordlich von Saignolet zwischen

Champ nnd POiseau bis nordlich yon Patalour; sie erstreckt

sich mit Sicherheit iiber den Doubs noch ein groBes Stuck nach

Frankreich und yermutlich auch noch weiter nach Osten;

3. eine liegende Falte im Berg yon Pres de Beaugourd;

auch diese lafit sich mit Sicherheit noch auf franzosisches Ge-
biet verfolgen;

4. Querverwerfungen zwischen Combe Chabroyat und es

Royes;

5. Falteniiberschiebung, welche ostlich der eben erwahnten

Querverwerfung aus der liegenden Falte yon Pres de Beaugourd
hervorgeht; im Norden von Malnuit ist die iiberschobene Masse

durch Erosion und vielleicht auch durch tektonische Yorgange,

die fiir uns nicht mehr nachweisbar sind, yernichtet, so daB wir

in dem Berg nordlich yon Chez le Forestier eine yollkommen
isolierte Scholle erblicken miissen;

6. zwei kleine Grabenbruche im NO yon Saignolet;

7. kleiner isolierter Rauracienfetzen auf Kimmeridge
liegend, ostlich yon Saignolet an der StraBe Malnuit — Moulin

Jeanotat;

8. eine Querverwerfung, welche das Yorbranden des Doggers

im von Patalour erklart;

9. eine Yerwerfung im unteren Teile des Talchens, das-

von Patalour nach dem Doubs hinabzieht; Uberkippung der

Schichten im N dieser Yerwerfung;
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10. Parallelverwerfung Malnuit— Patalourzuder unter 2 auf-

gefiihrten Uberschiebung;

11. Bergrutsch im Talchen von Vautenaivre.

II. Vellerat-Kette.

Die Vellerat-Kette teilt sich im Gebiete zwischen les Pom-
nierats iind Saignelegier in zwei Rauracienriicken, urn westlich

dieses Gebietes als selbstiindige Kette vollkommen zu ver-

schwinden.

Siidlich des Longue-Roche-Rauracienkammes ist etwa auf

200 m Erstreckung Oxford fast vollkommen ausgequetscht.

Die anormal groJ3e M&chtigkeit des Oxford im Aufbruch

von Goumois findet nach meiner Meinung ihre Erklarung durch

die Verlangerung der Verwerfung Boiechat — Belfond dessus.

Die Antiklinale zwischen Saignelegier und les Pommerats

findet ihr Ende in einer Uberschiebung im NW von la Deute.

Diese Uberschiebung entspricht nach meiner Meinung einer schon

vor der Faltung existierenden Verwerfung. Siidlich meines Auf-

nahmeblattes liegt eine augenscheinliche Beeinflussung der

Stoning auf das steile Rauraciengewolbe im von Grosse Cote

vor.

Westlich der eben erwiihnten Stoning sind siidlich meines Auf-

nahmeblattes noch einige untergeordnete NS-Briiche zu er-

kennen.

Zusammenfassende Beruerkung.

Die Uberschiebung unter 2 sowie die in ihrem Gefolge auf-

tretende Verwerfung unter 10 betreffen den Dogger, wahrend
sich alle iibrigen Storungen auf den Malm beschriinken.

Sowohl Uberfaltung wie Uberschiebung sind nach "N ge-

richtet, was eine von S nach N wirkende tangentiale Kraft

voraussetzt.
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Anhang.

Zur allgemeinen Jura-Tektonik.

Es sei mir gestattet, hier nocli einige Anscbauungen iiber

den FaltiiugsprozeB im Schweizer Jura mitzuteilen, auf die ich

spater vielleicht noch einmal zuruckkoinnien Averde.
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Fur die Beurteilung des tektonischen Aufbaues des ganzen

Faltenjuras ist nach ineiner Meinung ein TJinstand yon ganz

besonderer Wichtigkeit, auf den bisher nicht geniigend auf-

merksam gemacht wurde, daB wir es namlich mit zwei diver-

gierenden Faltenziigen zu tun haben.

Wie aus der geologischen Karte von Porrentruy 1:100000

ersichtlich, trennen sich vom Mont Terrible gegen AY zwei

Ketten ab, die eigentliche Mont-Terrible-Kette und die Clos-

du-Doubs-Kette, die bis Ursanne eng geschart sind, dann

auseinanderweichen, um sich bei Glere wieder eng zusainnien-

zuschlieBen. Nehmen wir nun das Blatt Montbeliard der

geologischen Karte von Frankreich 1 : 80000 zur Hand, so •

konnen wir diesen Faltenzug weit nach Frankreich in derselben

OW-Richtung streichend weiterverfolgen, und zwar als Mont-

agues du Loniont bis in die Gegend von Baumes les Dames.

Auch nach Osten setzt sich die Mont-Terrible-Kette mit OW-
Streichen fort. So sind wir berechtigt, von einem einheit-

lichen Lomont-Mont-Terrible-Falten zug zu sprechen.

Demgegeniiber zeigen auch die siidlichen Ketten von der Weifien-

stein- bis zur Rainieux-Kette ein einheitliches Bild, indem sie

unter sich parallel das Molasseland der Mittelschweiz im

Norden umrahmen. Zwrischen jenen beiden Faltenziigen aber

(dem Lomont-Mont-Terrible-Falten zug einerseits und dem WeiBen-

stein-Raimeux-Faltenbiindel anclerseits) liegt ein Gebiet von

weniger einheitlichem Aufbau. Dieses Gebiet wird mich im

folgenden vorwiegend beschaftigen. Es laBt sich folgender-

maBen umgrenzen :

Im Osten haben w'ir das groBe Tertiarbecken von Delemont,

dem gegentiber die iibrigen Tertiarbecken im Schweizer Ketten-

jura untergeorduet erscheinen. Hieran schlieBt sich die in

ihrem Streichen vollkommen abweichende und nur auf kurze

Erstreckung verfolgbare Caquerellekette (zwischen dem Rau-

racien im NW von Saulcy und Caquerelle). Ferner gehoren in

dieses Gebiet die Montfavergier-Kette (vom Rauracien im NW von

Saulcy bis Fossevillers) l

) und die Yellerat-Kette (von Mervelier

bis Goumois). Die beiden letztgenannten erreichen ungefahr auf

der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich ihr Ende.

Wie es nun zur Ausbildung der beiden groBen Falten-

richtungen kam, ob sie gleichzeitig entstanden sind, oder die

eine von beiden friiher gebildet wurde, sind Fragen, die schwer

1
) Beide Ketten wurden urspruglich mit dem einen Namen

Caquerellekette bezeichnet. Da aber beide Ketten tektonisch wenig
miteinander zu tun haben, erscheint es mir richtiger, sie mit ver-

schiedenen Namen zu belegen.
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zu entsclieiden sind. Soweit der Schwarzwald der Mont-

Terrible-Kette vorgelagert ist, erscheint deren OW-Streichen

verstandlich ; doch dafl auch die westliche Fortsetzung (die Lo-

mont-Kette) diese Richtung beibehalt, obwohl der Vogesenkern

nicht so weit nach S reicht wie der des Schwarzwaldes, ist

nicht einzusehen. Sollten sich die Vogesen vielleicht unter

dem Tafeljura noch weiter gegen S fortsetzen? Was das Alter

der einzelnen Ketten anlangt, so folgert Machacek in seiner

geomorpliologischen Studie auf Grund der verschieden weit

YOrgeschrittenen Abtragung in den einzelnen Juraketten, claB

die nordwestlichen Ketten die altesten seien. und dafl die

Faltung gegen SO fortschritt. Ist dies riclitig, so kann mog-
licherweise als Erklarung herangezogen werden, dafl die Se-

dimentdecke im S weit machtiger war als im N, da iin S iiber

dem Jura noch Kreide yorhanden ist. Es hatte dann die tek-

tonische Bewegung dort eingesetzt, wo der Sedirnentmantel

weniger dick war. Doch yerlassen wir dieses unsichere Gebiet,

urn zu Greifbarerem iiberzugehen.

Bei der Betrachtung des zwischen beiden Faltungsrichtungen

liegenden Mittelstiickes (vergl. S. 40 Zeile 28 u.folgende) erscheint

es Yor allem erforderlich, die you Steinmann 1

)
angegebenen Leit-

linien (Vogesen-, Schwarzwald- und Sundgau-Linie) auf ihre

Berechtigung nachzuprufen.

Die Sundgaulinie scheint auf den ersten Blick sehr Yer-

lockend; denn sie trifft den Yirgationspunkt des Mont Terrible,

fal-lt zusamrnen mit der Yon alien anderen Ketten abweichenden

Streichrichtung der Caquerelle-Kette. Die Montfavergier- und

die Vellerat-Kette Yerschwinden westlich dieser Linie oder

uberschreiten sie doch nur wenig (Montfavergier-Kette). Ferner

bildet die Sundgau-Linie den Nordrand des WeiBenstein-Rai-

meux-Faltenbiindels gegeniiber dem von der Faltung nur in

geringerem MaBe betroffenen Gebiet zwischen dem Lomont-

Mont-Terrible-Faltenzug im Norden und dem eben erwahnten

Faltenbiindel im Siiden. Trotzdem erheben sich schwere Be-

denken, ob wir die Sundgau-Linie zur Erklarung all dieser

Ycrhaltnisse wirklich benotigen, wahrend die beiden anderen

Linien Steinmanns, die Schwarzwald- und Vogesen-Linie, welche

das Depressionsgebiet der Tertiiirbecken nach beiden Seiten

begrenzen, unsere gegenwartige Vorstellung voin Bau des

Schweizer Kettenjura doch wesentlich unterstiitzen.

Es wird allgemein angenommen, dafl die Faltung das

mittelschweizerische Molasseland deshalb nicht ergriffen habe,

') Steinmann: Bemerkungen iiber die tektonischen Beziehungen
der oberrheinischen Tiefebene zu dem nordschweizerischen Kettenjura.
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weil hier Liber den roesozoischen Schichten noch etwa 1000 in

Tertiar lag. Diese miichtige Tertiarbedeckung konnte von der

Faltung nicht iiberwunden werden. Es wurde daher das Mo-
lasseland als Ganzes vorwartsbewegt, und erst dort konnte es

Avieder zu einer Faltenbewegung koinmen, wo ini Norden diese

Uberdeckung fehlte. Setzen wir also den Fall, das Sckweizer

Molassebecken wurde nicht bestehen und hatte nie bestanden,

so hatte sicli die Faltenbewegung am Nordrand der Alpen

noch weiter fortgesetzt, und der Faltenjura hatte sicli ohne

merkliche Differenz an den Alpenkorper angegliedert. Aus
cliesen Betrachtungen ergibt sich, da!3 die mittelscliweizerische

Molassesenke, die schon vor der Faltung bestand, ini letzten

Grund die Ursache war fiir die Entstehung eines selbstandigen

Faltenjuras; dieser wurde durch das Molasseland vom Alpen-

korper abgedrangt.

Viele Tatsachen machen es nun wahrscheinlich, daB auch

ini Gebiet des jetzigen Kettenjura vor der eigentlichen Fal-

tung schon Niveauunterschiede bestanden haben, und dafi die

mittelschweizerischen Tertiarbecken alte Depressionen darstellen

(vergleichbar der Mittelschweiz), bei deren seitlicher Be-

grenzung die Schwarzwald- und Yogesen-Linie zur Geltung

kam. Die Senken spielten nun fiir die Faltung eine analoge

(wenn auch geringfugigere) Rolle wie das Becken der Mittel-

schweiz. Auch sie konnten von der Faltenbewegung nicht

iiberwunden werden — eine Tatsache, die uns ganz verstand-

lich erscheint, seitdem uns die Abscherungstheorie Buxtokfs

den FaltungsprozeB im Schweizer Kettenjura als eine yerhaltnis-

mafiig oberflachliche Erscheinung erkennen lieB. — Wie vom
Tertiargebiet der Mittelschweiz der Faltenjura vom Alpen-

korper abgedrangt wurde, so ist es hier das Tertiarbecken

von Delemont (demgegeniiber die iibrigen Tertiarbecken im
Schweizer Jura untergeordnet erscheinen), das der Caquerelle-

Kettelangs seines Randes eine nordostliche Richtung aufzwang. In

zweiter Linie wrurde auch die Clos-du-Doubs- und die Mont-
Terrible-Kette Von ihren westostlichen Streichen gegen NO
abgelenkt. Ganz vorziiglich paBt zu diesen Erorterungen die

Uberschiebungslinie, die Rollier auf seiner Karte 1 : 100000 von

Montmelon bis Chavat dessus einzeichnet; clenn gerade dort,

wo die Caquerelle-Kette gegen die nordlich vorlagernden

Ketten andrangte, muBte die Spannung am grofiten sein.

Einen direkten Beweis daftir, daB die Tertiarbecken tat-

sachlich bei der Jurafaltung als Stauwiderstand gewirkt haben,

erblicke ich in der ersten Anlage von Facherfalten, die an die

Umgebung der Tertiarbecken gebunden sind.
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Aus diesen Darlegungen ergibt sicb, da£ zur
Erklarung der Umbiegung der Mont-Terrible- und
Clos- du-Doubs-Kette im S von Courgenay ebenso wie
fur die Deutung des Yerbaltens der Yellerat-Kette
die Annahme einer in der U nib iegungsrichtung ver-

laufenden te ktonis chen Linie wie die Sundgaulinie
Steinmanns durcbaus unnotig ist.

Ich komme nun zu einer neuen tektoniscben Linie, auf

die meines Wissens nocb niemand bingewiesen bat, imd die

docb mit ziemlicber Sicberbeit angenommen werden kann. Sie

verlauft in bercyniscber Ricbtung iiber Trevillers, Ferriere
y

Urtiere, siidl. yon Muriaux und nordl. yon Breuleux. Ob sie

sicb nocb weiter nacb N in das stark gestorte Gebiet YOn

Montandon fortsetzt, lasse icb dabingestellt. Diese Linie

wiirde bei TreYillers den YOn Maicbe nacb NO ziebenden

Doggerkamm in 2 Teile zerlegen, wiirde Yveiterbin mit dem
Verscbwinden der MontfaYergier-Kette zusammenfallen, wiirde

erklaren, wesbalb sicb die MontfaYergier-Kette weiter nacb W
fortsetzt als die Yellerat-Kette, wurde aiich die eigenartigen

tektoniscben Yerbaltnisse Yon Fossevillers einigermaBen Yer-

standlicb macben; sie wiirde auf den Knick des Doubs stofien,

der, wahrend er bisber im Streicben der Scbicbten floJ3, nun

diese plotzlicb senkrecbt zu ibrem Streicben durcbbricbt,

wiirde fernerbin das Doggergewolbe, das sicb Yon Biaufond

bis zuni Spiegelberg in nordostlicber Ricbtung binziebt, gegen N
absetzen, lieBe die Kette, dieYOnLajoux in siidwestlicber Ricb-

tung berabziebt, im NW Yon Noirmont verscbwinden, wiirde

weiterbin das tektoniscbe Problem von le Rosselet treffen

und scbliefilicb im SO you les Breuleux das Yerscbwinden

des Hobenriickens, der im S von Genevez in siidwestlicber Ricbtung

binziebt, erklaren. Icb nenne diese Ricbtung die „Le-Rosselet-

Trevillers-Linie"

.

Somit wiirde also aucb das Yerscbwinden der
Montfavergier- und Yellerat-Kette nicbt fiir eine
von SW nacb NO verlaufende tektonisehe Linie, wie
die Sundgaulinie Steinmanns, sprecben. Das weitere
Umbiegen des Jurabogens aber stebt im engen Zu-
sammenbang mit der Umbiegung des Alpensystems
einerseits und der Ausdebnung des scbon vor der
Faltung bestebenden mittel scbweizeriscben Molasse-
beckens anderer seits. Denn erst an den Randpartien dieses

Beckens gelang es der siidlicben Scbubkraft, die Sedimentkruste

in Falten zu legen.

Wir konnen nun die obigen Ausfiibrungen dabin zu-
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sammenfassen, dafi wir erstens im Schweizer Kettenjura
zwei Faltenziige erkennen konnen, die sich im des
Beckens vonDelemont scharen, dafl ferner im Schweizer
Kettenjura kein Grund ftir die Annahme der Sundgau-
linie Stein mann.s v or liegt, sonde rndaBsichalleY erhalt-

nisse, die zuerst fiir eine solche Linie zu sprechen
schienen, erklaren lassen durch Steinmanns Yo-
gesenlinie. durch den Widerstand des Tertiarbeckens
yon Delemont und die h ercynische Linie Le-Rosselet-
Treyillers.

Manuskript eiugegangen am 1. August 1913.]
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