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auch viel weniger haufig, Reste, welche unverkennbare Ubergangsmerkmale zu 

Rh. Mercki aufweisen. 

Herr W. Salomon sprach iiber zwei altersverschiedene Mo- 

ranen am Monte Bre bei Lugano. 

C. Schmidt und Steinmann haben 1889 an Aufschltissen am Monte Sal¬ 

vatore erkannt, dass dort in den Moranen des unteren Gehanges eine interglaziale 

Schicht von Seekreide mit Spongillen, Diatomeen und Schnecken eingeschaltet ist. 

Wenig tiefer als der Gipfel des Monte Bre, nahe dem gleichnamigen 

Dorfchen, finden sick nun ebenfalls zwei deutlich altersverschiedene Moranen 

tibereinander, die untere starker verwittert und daher gelb bis gelbbraun 

erscheinend, die obere frisch, blaugrau. Beide enthalten sparlich kristalline Ge- 

schiebe, welche lokale Entstelmng der Moranen ausschliessen. Eine genauere 

Schilderung wird an anderer Stelle mitgeteilt werden. 

Zur Tektonik des Siidapeimins. 

Yon 3J. Til maim. 

Schon im Jalire 1907 hat G. Steinmann den Deckencharakter des Apennin 

erkannt. Zwei einander sich fremd gegentiberstehende tektonische Elemente sind 

nach ihm speziell im Nordapennin zu unterscheiden: eine hauptsachlich aus 

mesozoischen Kalken gebildete Masse austroalpiner Fazies baut den eigent- 

lichen Kalkapennin auf; sie wird von den Gesteinen des Schieferapennins iiber- 

lagert, der aus einer machtigen, wahrscheinlich grossere Teile des Mesozoikums 

umfassenden Schichtenserie von meist flyschartigem Charakter bestelit und 

als Leitgesteine griine basische Eruptiva, Serpentin, Gabbro, Diabase nebst 

Ganggesteinen enthalt. Diese Fazies entspricht vollig der lepontinischen 

Zone der Alpen. Dock ist sie im Apennin auf die austroalpine Zone iiber- 

schoben. Dieses Verhalten erklart sich dadurch, dass hier die Anordnung der 

Fazieszonen gerade umgekehrt ist wie in den Alpen. Die lepontinische Zone 

lag urspriinglieh innemvarts (siidwestlich) der austroalpinen Serie und ist gegen 

den Aussenrand des Gebirgsbogens auf diese tiberschoben. Der Deckenschub 

fallt in vormioz&ne Zeit; nach Ablagerung des Miozans sind beide tibereinander 

liegende Massen zusammengefaltet worden; infolge der Erosion erscheint daher 

heute im Kern der sekundar gebildeten Antiklinalen die austroalpine Serie als 

Fenster inmitten der lepontinischen Schiefermassen (Berge von Carrara, Mont 

Pisani). 

Lugeon und Argand und spater Arbenz haben Sizilien als ein Deckenland 

bezeichnet. Die mesozoischen Kalkberge, die die Bucht von Palermo umgtirten, 

im Siiden Sciacca erreichen und bei Trapani ins Meer hinausstreichen, sind 

machtige, in eozanen Flysch eingewickelte wurzellose Massen, die aus dem Ge- 

biet der heutigen Tyrrhenis lieraus weit gegen Siiden verfraclitet warden. Aber 

hier gehort alles der austroalpinen Fazies an; die leitenden grtinen Gesteine 

lepontinischer Herkunft fehlen ganzlich. 

Durch eine weite Lticke von dem stidlichsten Vorkommen lepontinischer 

Gesteine in Mittelitalien getrennt erscheinen Serpentine, auch Gabbro und 

Diabase in beschrankter Ausdehnung in Calabrien und in der siidlichen Basilicata. 

In Calabrien im Gebiete der Sila, z. B. bei Catanzaro, zeigen sich die Serpentine 

innig verkntipft mit stark gefalteten, hochmetamorphen kristallinen Schiefern 

und Marmoren; dieser ganze Ivomplex besitzt hohes Alter; iiber ihn weg trans- 

grediert schon der Lias mit einem Grundkonglomerat. 

Anders verhalt es sich mit den in der Basilicata auftretenden griinen Ge¬ 

steinen. Hier finden wir das gleiche Gemisch verschiedenster basischer Erup- 
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tivas, Serpentin, Gabbro, Diabase in bnntem Durcheinander und auch hier be- 

gleitet von gangformig im Serpentin aufsetzenden Nephriten wie im Nord- 

apennin. Das Ganze ist eingehiillt in machtige Schieferinassen, iiber deren Iden- 

titat mit den Gesteinen des Schieferapennins scbon lange die Mehrzahl der 

Beobaehter einig ist und denen daher gleichfalls ein jungeozanes Alter zuge- 

sprochen wurde; denn im N. wie im S. iiberlagern diese flyschartigen Gesteine 

eine Folge von mesozoischen und alteozanen, meist kalkig ausgebildeten Schichten 

von austroalpinem Habitus. Da aber im Nordapennin neue Anschauungen Alter 

und tektonische Stellung der Schiefer und grtinen Eruptivgesteine von Grund 

aus umwerten, so schien eine Prtifung der Frage geboten, ob auch bei dem weit 

weniger ausgedehnten Vorkommen des Siidens sich ebenfalls Anhaltspunkte zu- 

gunsten der neuen Auffassungen ergeben und ob auch hier in ilmen Reste einer 

ehemals weit verbreiteten Decke lepontinischer Herkunft gesehen werden darf, 

die sich iiber eine austroalpine Unterlage breitet. Eine im Friihjahr 1912 mit 

Herrn S. Marti us unternommene Reise nach Unteritalien bot die Gelegenheit, 

in dieser Hinsicht Untersuchungen anzustellen und aus eigener Anschauung ein 

Bild der tektonischen Yerhaltnisse in den fiir diese Frage besonders in Betracht 

kommenden Gegenclen zu gewinnen. 

Leicht wiirde sich die tektonische Uberlagerung des austroalpinen Meso- 

zoikums durch die Flyschmassen erweisen lassen, wenn man ebenso wie im 

Nordapennin auch hier in der Lage ware, ein der Kalkunterlage gleiches Alter 

wenigstens fiir einen Teil der Scliieferserie durch Fossilien zu belegen. Darin 

ist jedoch das Gebiet nicht so ergiebig gewesen wie der Nordapennin, wo Ino- 

ceramen und andere Fossilien ein mittel- bis jungmesozoisches Alter eines Teiles 

der Schiefer und damit auch der in sie eingehiillten grtinen Gesteine verbiirgen. 

Im Gegenteil erweisen hier allerdings sparliche Funde von Nummuliten die Zu- 

gehorigkeit zum Eozan fiir einen Teil des Flysches. Es erscheint jedoch nicht 

einwandfrei, auf Grund dessen den ganzen in Frage kommenden Schichten ein 

gleiches Alter zuzusprechen und sie als das normale Hangende der Kalkunter¬ 

lage zu betrachten. Denn mit dieser Ansicht lasst sich eine Reihe von Tat- 

sachen nicht oder nur gektinstelt in Einklang bringen; diese finclen vielmehr 

nur durch Annahme einerFerntiberschiebung der Flyschschichten eine befriedigende 

Erklarung. 

Das heutige tektonische Bild wird in seinen Grundziigen durch einen gross- 

artigen Kuppelbau beclingt. Die einzelnen Aufwolbungen sind von betracht- 

lichem Ausmasse und bestehen in ihrem Kern aus der mesozoischen Kalkserie; 

ringsum werden diese Kuppeln von machtigen, basische Eruptivgesteine ein- 

schliessenden Flyschmassen ummantelt, die im Gegensatz zu den Kernteilen ausser- 

ordentlich starke Faltung und Pressung aufweisen. Dass die Flyschschichten 

ursprtinglich eine einheitliche Decke liber den mesozoischen Schichten gebildet 

haben, erweist sich schon zur Gentige daraus, dass wir heute alle Stadien des 

Herausschalens der mesozoischen Kerne beobachten konnen. Es ist jedoch be- 

merkenswert, dass die Flyschmassen nur selten die tieferen Eozanschichten tiber- 

lagern, sondern bald Kreide, bald Jura oder auch Trias diskordant iiberdecken. 

Ist der Flysch in autochtlionem Verbande mit seiner Unterlage, so kommen 

wir zu dem Schluss, dass schon vor seiner Ablagerung das Mesozoikum mit Ein- 

schluss des alteren Eozilns aufgefaltet und stark eingeebnet wurde, dass clarauf 

durch eine neue Transgression des Meeres zur jtingeren EozSnzeit die Flysch- 

serie gebildet wurde, in die die grtinen Gesteine eindrangen, und dann erst er- 

neut die Faltung einsetzte, die den Kuppelbau erzeugte. Wahrend aber die 

Kuppeln nur schwach aufgewolbt wurden, miissten die Flyschschichten von den 

gleichen tektonischen Kraften in der erwalmten heftigen Weise verfaltet und 

verknetet sein. Ftir diesen auffalligen Kontrast kann man nur scliwer eine 

plausible Erklarung geben; man mtisste schon zu der Annahme greifen, die 

Flyschmassen seien durch Abscherungsvorgiinge von ihrer Unterlage getrennt 

und gesondert gefaltelt worden. Gehoren die Flyschschichten mitsamt den Ser- 
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pentinen einer ortsfremden Decke an, so behebt sicli diese Schwierigkeit leicht. 

Die heftige Faltnng des weit verfrachteten Flysches hat dann nichts Auffalliges 

mehr, und das heutige Bild wiirde sich dadurch erklaren, dass nach der Uber- 

schiebung Unterlage und Decke gemeinsam aufgewolbt warden. 

Schwer mit der Annahme der Autochthonie und ebenso leicht mit der Vor- 

stellung einer weiten Verfrac-htung lasst sich die Art des Auftretens der 

grtinen Gesteine vereinigen. Sie scheinen gesetzmassig an den Flysch ge- 

bunden zu sein und meiden beharrlich die Gegenden, in denen die mesozoische 

Unterlage zutage tritt. Und doch sollte man erwarten in diesen weiten Terrains 

wenigstens die Zufuhrsrohren anzutreffen, durch die das eruptive Material sich 

seinen Weg in den eozanen Flysch bahnte. An einigen Stellen scheint aller- 

dings der Hauptdolomit mit ihnen in innigen Ivonnex zu treten; aber fiir die 

Gegend von Mormanno haben schon Bose und de Loeenzo gezeigt, dass auch 

dort die grtinen Gesteine an allerdings oft nur in geringer Ausdehnung erhalten 

gebliebene Flysclifetzen gebunden sind. Bei Castrovillari, wo wir an der Strasse 

nach S. Basile tatsaclilich Linsen von stark zersetztem diabasartigem Gestein 

im Hauptdolomit sahen, lasst die gaiize Art des Vorkommens, die starke Zerriit- 

tung'und Quetschung des Gesteins wie des Hauptdolomits und die unmittelbare 

Uberlagerung durch gleichfalls stark gepressten Flysch keinen Zweifel daran, 

dass es sich auch liier um tektonisch in den Dolomit eingequetschte Linsen 

handelt. 

Schon de Lorenzo hat die Eigentiimlichkeit der ausschliesslichen Bindung 

der grtinen Gesteine an den Flysch einer Erklarung bediirftig gefunden. Das 

Magma soil nur dort aufgestiegen sein und sich in die Flyschscliichten einge- 

klemmt haben, wo Verwerfungen wahrend des Absatzes des Flysches ihm den 

Weg bahnten. Eine schematische Skizze des Serpentinvorkommens im Nocetal 

verdeutlicht diese Annahme. Der Serpentin steigt an.einer Stelle auf, wo meh- 

rere Verwerfungen sich kreuzen. Einige dieser Storungen sind als direkt be- 

obachtet gezeichnet; aber es halt schwer, in dem tiberaus verquetschten Ivomplex 

der Flyschgesteine wirklich Verwerfungen nachzuweisen. Wir haben uns von 

ihrem Vorhandensein an keiner Stelle wirklich tiberzeugen konnen. Es ergibt 

sich hier der gleiche Zwiespalt der Meinungen wie im Nordapennin. Auch dort 

konnte Steinmann wirkliche Verwerfungen nicht beobachten, wahrend nach Kal- 

kowsky z. B. die Nephritgange an Verwerfungen zwischen Serpentin und Flysch 

gebunden sein sollen. Dass allerdings die Greuze zwischen Eruptivgestein und 

Flysch meist keine ungestort prim are i^t, dartiber ist ein Zweifel kaum moglich. 

Zu deutlich tritt bei Kombination aller Beobachtungen hervor, dass die grtinen 

Gesteine linsenformig im Flysch lagern und nirgends die Zufuhrskanale sich 

nachweisen lassen. Dieser Tatsaclie entsprechen auch die Profile der geo- 

logischen Karte der Basilicata, in denen die Serpentine und verwandten Ge¬ 

steine als Linsen im Flvsch eingezeichnet sind. So wird es sehr. unwahrschein- 

licli, dass die Xntrusionen an Ort und Stelle vor sich gegangen sind; das heutige 

Bild findet vielmehr eine natiirliche Erklarung, wenn man die grtinen Ge¬ 

steine als durch tektopische Vorgange aus ihrem Verb and gerissene und mit 

dem Flysch •verfrachtete Massen auffasst. 
Ein weiterer Beweis fiir die Ortsfremdheit des Flysches darf in dem ge- 

legentlichen Auf treten von Konglomerate n gesehen werden, die aus einem 

sonst dem ganzen Gebirge fremden Material gebildet werden. Allerdings ist 

der Verband dieser Schichten nicht immer vollig klar, so an der Tinipa di Tasso 

nordlich Latronico in der Basilicata, wo wir diese Bildungen zu studieren Ge- 

legenheit hatten. Viola und de Lorenzo haben sie ausftihrlich beschrieben. 

Anscheinend an der Basis der Flyschmassen finden sich hier Kalkbanke, die 

winzige Partikel grtinlicher kristalliner Schiefer enthalten. In 'einzelnen Banken 

aber schaltet sich ein tiberaus- grobes Konglomerat ein, dessen Komponenten 

zwar meist deutliche Abrollung zeigen, in dem aber auch z. T. riesige Brocken 

fremder eigenartiger Gesteine auftreten, die uns durch das geringe Mass der 
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Abrollung beweisen, dass das Konglomerat, in dem diese Blocke stecken, sicb 

in nachster Nahe der anstelienden Schichten gebildet haben muss. Neben kiesel- 

scbieferartigen und jaspisahnlichen Komponenten finden sich griinliche Phyllite, 

belle zweiglimmerige Granite, Quarzporphyre und endlich grosse Brocken eines 

eigenartigen gilinen Granits, der lebhaft an gewisse grime Granite der lepon- 

tinischen Zone der Alpen erinnert; dagegen scheinen einheimische Gesteine ganz 

zu fehlen. Um die Bildung dieser Konglomerate an der heutigen Stelle erklar- 

lich zu machen, kann man die Annahme nicht umgehen, dass in unmittelbarster 

Nahe der Timpa cli Tasso zur Eozanzeit ein kristallines Mass A von bunter Zu- 

sammensetzung der Brandungswoge des Eozanmeeres zum Opfer gefallen ist. 

Es ist aber misslich, mit Yermutungen operieren zu miissen, die man heute durch 

keine durchaus zwingende Beobachtungen glaubhaft machen kann. Betrachtet man 

aber die das Konglomerat einschliessenden Schichten als Bestandteil einer weit- 

her transportierten Deckmasse, so schwindet das Befremdliche des Auftretens 

dieser Gerollbildungen. 

An dieser Stelle sei claran erinnert, dass wir ganz alinliche Bildungen in 

den lepontinischen Decken der Alpen antreffen, als deren Fortsetzung die Flysch- 

massen des Apennin nach der Deckentheorie zu gelten haben, z. B. die titho- 

nische Falknisbreccie. Doch soil damit nicht auch fur die Vorkommen der 

Basilicata ein gleiches Alter festgelegt werden; das kann erst durch Fossilfunde 

bewiesen oder wenigstens durch den Nacliweis des Fehlens jeglichen Kreide- 

und Eozangesteins im Konglomerat wahrscheinlich gemacht werden. 

Die hier angefiihrten Beobachtungen diirften jecle fiir sich, um so me hr 

aber in ihrer Gesamtheit dazu ftihren, in den Flyschschichten und den mit ilinen 

vergesellschafteten Eruptivgesteinen nicht mehr autochthone Bildungen zu sehen, 

sondern sie als Reste einer ortsfremden Decke zu bewerten, die im friihen Ter- 

tiar iiber den Kalkapennin wohl von Westen heriibergeschoben wurde. Damit 

gewinnt das tektonische Bild des siidliclien Apennins eine vollkommene Ahn- 

lichkeit mit dem Aufbau seiner nordlichen Teile. Die Uberschiebung muss gegen 

Encle der Eozanzeit yor sich gegangen sein, wahrend spater in einer zweiten 

Faltungsphase beide iibereinander lagernde Massen — Unterlage und Decke — 

zusannnen aufgewolbt wurden. 

Am Crati endet der eigentliche Kalkapennin mit der machtigen Entwicke- 

lung des Mesozoikums, besonclers der oberen Trias. Weiter im Siiden jenseits 

der breiten Flussebene erscheint in dem kristallinen Massiv der Sila ein ganz 

anders geartetes Gebiet, dessen direkte Fortsetzung der Aspromonte und jenseits 

der Strasse von Messina die Peloritanischen Berge bilden. Hier herrschen kri- 

stalline Gesteinsarten verschiedenster Natur, und tiber diesen Sockel transgrecliert 

im Osten und Siiden mit einem Grundkonglomerat der Lias und dariiber meist 

in kustennaher Fazies das jtlngere Mesozoikum, in dem die Kreide afrikanischen 

Typus tragt. Das Mesozoikum von Rossano bildet mit dem von Gerace und 

Taormina eine Einheit. 

Schon lange ist man auf die grundlegende Verschiedenheit der beiden Tal- 

seiten des Crati aufmerksam geworden, und das Fehlen der machtigen Kalk- 

massen der Trias, die in schroffem Absturze an clas Cratital von Norden heran- 

treten, hat zeitig das Auge der Geologen auf sich gelenkt. Bislang glaubte 

man sich mit der Erklamng gentigen zu konnen, die Sila sei zur Triaszeit eine 

Insel gewesen, die erst dem vordringenden Liasmeer zum Opfer gefallen sei. 

Aber auch die sparlichen Fetzen von Trias, die in der Cratiniederung nahe dem 

Nordrand der Sila eine Fortsetzung der Triasberge der Basilicata und Nord- 

calabriens verraten, weisen nicht auf die Nahe einer Insel bin. 

So darf vielleicht die Annahme wenigstens eine eingehenclere Prtifung ver- 

dienen, dass die beiden sich faziell schroff einander gegentiber stehendem Gebiete, 

die Sila und der Kalkapennin, erst durch tektonische Vorgange einander nahe 

gebracht sind. 1st diese Vermutung richtig, so kann nur die Kalkmasse des 

Nordens die bewegte Schubmasse gewesen sein; clenn die Sedimente am Ost- 
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rand der Si la tragen deutlich den Charakter der Autochthonie, auf den schon 

E. Suess aufmerksam machte. 

Damit erscheint aber aucli eine bisher noch strittige Frage der Losung 

naher gebracht. Dass Sizilien ein Deckenland ist, dartiber ist Arbenz mit 

Lugeon und Argand einig. Aber wahrend diese die Wurzelregion der Fort- 

setznng der westsizilianischen Decken im Osten in den Peloritaniscben Bergen 

suchen, bolt Arbenz diese Schubmasse aus grosserer Entfemung aus den jetzt 

vom Meere bedeckten Teilen der siidlichen Tyrrhenis her. Er glaubt, dass sie 

liber die kristallinen Massen der Peloritanischen Berge hinweg nach Siiden ge- 

wandert seien, wahrend diese selbst im wesentlichen autochthon seien uucl sich 

den Decken gegeniiber durch mangelnde Entwickelung der Trias und den afrika- 

nischen Charakter der Kreide auszeichnen, der durch die urspriinglich siidlichere 

Lage bedingt ist. Das gleiche negative Merkmal aber weist aucli die Sediment- 

zone bei Rossano, die ja die Fortsetzung des Mesozoikums von Taormina ist, 

gegeniiber der Masse des Kalkapennins der Basilicata und des nordlichen 

Calabriens auf, der zu ihr in clem' gleichen Verbaltnis steht wie die sizilianischen 

Decken zu den Peloritanischen Bergen und ihrer Sedimentbedeckung. 

Damit aber ergibt sich ein zusammenhangendes tektoniselies Bilcl ftir Sizilien 

und ganz Unteritalien: 

1. Als autochthon sincl nur anzusehen die kristallinen Massive der Sila, 

des Aspromonte und der Peloritanischen Berge mit ihrer z. T. llickenhaften 

Sedimentbedeckung vom Lias ab. 

2. Dariiber legt sich eine Deckmasse austroalpiner Fazies, in 

Sizilien in Gestalt der in mehrere Decken geglieclerten westsizilischen Scliub- 

masse, im siidlichen Italien als Kalkapennin der Basilicata und des nordlichen 

Calabrien. 

3. Darauf schiebt sich in der Basilicata und im nordlichen Calabrien die 

Decke lepontinisclier Fazies, bestehend aus den Flysclimassen mit grlinen 

basisclien Eruptivgesteinen, wahrend sie in Sizilien nicht entwickelt oder cloch 

durch die Abtragung wie der zerstort ist. 

Nachtrag: Erst wahrend des Druckes erhielt ich Kenntnis von einer Stuclie 

von M. Limanowsky: Sur la tectonique des monts Peloritains clans les environs 

cle Toarmina (Sicile). Bull. Soc. A^ancloise sc. nat. Vol. 45, 1909. Das Meso- 

zoikum von Taormina gehort nach L. den nach S. eintauchenden Verfingerungen 

einer das Massiv der Peloritanischen Berge umfassenden Decke an; er folgert 

claraus, dass aucli die calabrischen Gebirge Deckencharakter tragen. Diese An- 

nalime entbehrt bisher jeglicher zwingender Begriindung. Die nach S. tauclienden 

Uberfaltungen bei Taormina durften vielmehr nur Teile des autoclithonen pelo- 

ritanischen Massivs sein, die beim Heruberwanclern der westsizilischen Decken 

abgescheert, verfaltet und nach S. auf kurze Entfernuno’ mitgesclileift wurden. 

Es ist das eine Erscheinung, die aucli in anderen Deckengebirgen clem von den 

Decken tibe;’fluteten autoclithonen Untergrunde nicht fremd ist. 
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