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41. Beitrag zur Tektonik des mittleren

Ogliotales.

Von Herrn Rudolf Wilckens.

Mit 2 Textfiguren.

Greifswald, den 1. Jali 1911.

Der geologische Bau des mittleren Ogliotales stellt sich,

wie Salomons Werk iiber die Adamellogruppe zeigt^), als eine

grofie, NO streichende Synklinale dar, an der die krystallinen

Scliiefer, das Perm und die Trias bis herauf zum Hauptdolomit

beteiligt sind. Wahrend ilir Nordfliigel einen normalen Ban
aufweist, tritt im Siidfiugel eine Wiederholung der Schicht-

komplexe auf: der nordlichen Esinokalkzone des Pizzo Badile

und der Concarena, die normal YOm Muschelkalk unterlagert

wird, folgt weiter siidlich, bei Breno beginnend, abermals eine

machtige Zone von Esinokalk, iiber der Raibler Schichten,

unter der mittlere und untere Trias normal liegen. Diese

Wiederholung der Schichtkomplexe , das Nebeneinander von

Raiblern- und Muschelkalk, notigt zur Annahme einer aus-

gedehnten Dislokation yon betrachtlicher Sprunghohe, die den

Siidschenkel der Gamonicasynklinale durchsetzt und in zwei

Schollen zerlegt, von denen hier die nordliche als Concarena-

schoUe, die siidliche als Brenoscholle bezeichnet werden soil.

Salomon hat auf seiner geologischen Karte der Adamello-

gruppe, die im W mit dem Ogliotal ihre natiirliche Grenze

findet, nur den links des Oglio und nordwarts von Prestine^)

gelegenen Teil des siidlichen Synklinalschenkels dargestellt.

Gerade dieser Teil wird zwischen Oglio und Tonalitmassiv

stark eingeengt durch den groJ3en Tonalitsporn, der von NO her

sich gegen Breno erstreckt. Das Bild, das Salomon 3) von der

Sedimentzone zwischen Breno und der nordl. davon gelegenen

Valle Pallobia gibt (die ungefahr mit dem Kern der Gamonica-

synklinale Ziusammenfallt), ist kurz folgendes: Der Esinokalk von

Breno hort mit dem Siidrand des Pillotalchens (S 0 von Breno)

plotzlich auf. Die Nordwand dieses Taleinschnittes, in die der

Esinokalk normalerweise hiniiberstreichen miifite, wird von

^) Salomon, W.: Die Adamellogruppe, I. Teil. Abh. d. K. K. GeoL
Reichs-Anst. Band XXI, Heft 1. Wien 1908.

^) Vgl. das beigegebene Kartchen auf S. 547.

3) Salomon: Die Adamellogruppe, S. 33 ff., S. 44 f.



grauen Mergeln und Kalken gebildet, die im Talgrund von

gelben Kalkbreccien unterlagert werden. Die hier zweifellos

vorhandene Storung, die nordwestl. Streichen hat, bezeichnete

Salomon als „Pillobruch" Indem er die Kalkbreccien als

Zellenkalk, die dunkeln Kalke als Muschelkalk deutete, schrieb

er dem Bruch eine erhebliche Sprunghohe zu und sah in ihm

die eingangs erwahnte Dislokation, die den Siidschenkel der

Camonicasynklinale durchsetzt. Folgerichtig fafit er auch den

ganzen in sich stark gefalteten Komplex der dunklen Platten-

kalke zwischen Pillotal und Valle Pallobia als Muschelkalk

auf, wie auch seine Karte zeigt, weist aber auch gleichzeitig

auf eine andere Moglichkeit der Deutung hin: die dunkeln

Kalke an der Nordwand des Pillotalchens konnten auch den

Raibler Schichten angehoren, die im mittleren Ogliotal eine

groBe fazielle Ahnlichkeit mit dem Muschelkalk besitzen; die

Kalkbreccien im Talgrund sprachen nicht dagegen, da solche

auch in den Raiblern rechts des Oglio vorkommen. Bestande

diese Annahme zu Recht, dann hatte der Pillobruch nur ein

geringes Ausmafi, die Hauptdislokation ware weiter im N.

zu suchen. — Da die Verhaltnisse links des Oglio nicht genugend

AufschluB gewahren, mu6 die Losung dieser Frage, wie Salomon
ausdriicklich hervorhebt^), aul der rechten Oglioseite gesucht

werden.

Als ehemaliger Schiller seiner freundlichen Anregung folgend,

habe ich in den letzten Sommern das Gebiet rechts des Oglio

zwischen Lanico- und Clegnatal kartiert und mich dabei mit

jener, fiir die geologische Auffassung der ganzen Gegend
wichtigen tektonischen Frage eingehender beschaftigt. Die Auf-

gabe, die groBe Dislokation zwischen Breno- und Concarena-

scholle festzustellen, war insofern schwierig, als die an der

Storung zusammentreffenden Horizonte, Muschelkalk und Raibler

Schichten, eine iiberaus groBe petrographische Ahnlichkeit be-

sitzen^), sehr fossilarm sind und der Bruch nirgends gut auf-

geschlossen ist. Die ersten sicheren Anhaltspunkte ergaben sich

an den Felswanden siidostlich der Casa Crespalone*). Hier

gelang es mir, ein Fossilnest aufzufinden, das zahlreiche Ger-

villeien und, ebenfalls haufig, gut bestimmbare Exemplare der

Myophorm inaequicostata enthielt. Das Raibler Alter dieser

0 Vergl. Anm. 1 S. 540.

a. a. 0. S. 35,

^) Taramelli hat hier noch 1890 die Raibler Schichten fiir Muschel-

angesehen; vgl. Salomon, S. 429.

kalk*) Ital. Karte 1:25000, Blatt Breno; etwa Mitte zwischen Malegno
und Losine, Hohe 600—650.
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Felspartien konnte somit keinem Zweifel mehr unterliegen, und
da etwas hoher am Gehange, wenig iiber der Oberkante jener

Felswande, die typisclien schwarzen, schiefrigen Mergel des

Musclielkalkes durchziehen (gut aufgescUossen bei den Hiitten

Crespalone), so war an diesem Punkte das Yorliandensein der

Bislokation erwiesen. Die petrographisclie Ausbildung der

Raibler ist bier sebr cbarakteristisch und A^on der des Muscbel-

kalkes gut zu iinterscheiden , im Gegensatz zu andern Raibler

Horizonten, die als Plattenkalke ausgebildet sind nnd dadurcb

dem Muschelkalk, insbesondere dem mittleren, sebr abnlich

\verden. Es sind mehr oder minder dicke Banke eines dunkel-

grauen, sebr barten splittrigen Kalkes, der gegen Yerwitterung

iiuBerst widerstandsfabig ist und infolgedessen in scbrolfen

Felswanden aus dem Gebange beraustritt. Sebr bezeicbnend

ist die intensiv gelbe bis rotgelbe Yerwitterungsfarbe, welcbe die

Felswande scbon von weitem kenntlicb macbt und gegen die

grauen Farbtone des Muscbelkalkes deutlicb absticbt. Yon den

genannten Felswanden bei Crespalone aus lieB sicb dieser Raibler

Horizont nacb Osten und Westen im Streicben verfolgen und von

<iem nordlicb angrenzenden MuscbeJkalk gut unterscbeiden. Als

weiteres Erkennungsmerkmal konnen aucb die in alien Horizonten

der Raibler auftretenden Kalkbreccien dienen, da abnlicbe

Bildungen in unserm Gebiet dem Muscbelkalk fremd sind. Sie

gieicben bei fliicbtiger Betracbtung sebr den Kalkbreccien des

untertriadiscben Zellenkalkes , wie er sicb im Norden der

Concarena, imClegnatal, vorfindet. Docb fiibren sie bezeicbnender-

weise immer zablreicbe, eckige braune Scbiefertonstiicke, die

dem Zellenkalk feblen, wabrend dagegen dieser Brocken von

bellgrauem, dolomitiscbem Kalk und grline Eruptivbreccien ent-

balt. Yon Punkten, wo in der Nabe der Dislokation jene

Raibler Breccien festgestellt wurden, nenne icb den Weg
Losine—Malegno, etwas westl. der Casa Crespalone; sie lieger

bier in unmittelbarer Nabe der Storung und sind infolgedessen

sebr stark verwittert. Sie waren auBerdem nacbzuweisen unter-

balb Casa Foppe sowie bei Casa Marone, auf der Siidostflanke

des Colle delPOca.

Mit Hilfe der gescbilderten Kriterien bin icb iiber den

Yerlauf der Dislokation zu folgendem Ergebnis gelangt: sie setzt

im Lanicotal etwas siidlicb von Casa Temme auf das ostl. Ufer.

Deutlicb siebt man von bier aus am jenseitigen Talbang die

morpbologiscb wie aucb durcb die Yegetation gut ausgepragte

Grenze zwiscben den barten Raiblern und dem in weicberen

Formen verwitternden Muscbelkalk berabzieben. Yom Lanicotal

nacb 0 iiberschreitet der Brucb die Yal del Monte, ein Seiten-
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talchen des Lanico, etwas unterhalb cler StraBe Malegno—Lozio,

Terlauft beinahe parallel diesem Talchen zur Cima delPOca

hinauf und setzt unmittelbar siidlicli von dessen bochster Gipfel-

stufe in Hohe 1100 iiber die Talscbeide, um von da ostwarts

nacli dem Ogliotal herabzuziehen, das er zwisclien Casa Coma
nnd Casa Tezze erreicht. Seine Streichrichtung ist somit ost-

nordostlicli, beinahe west-ostlich. Da sein Yerlauf trotz der

tiefen Einschnitte des Lanico- und Ogliotales beinahe geradlinig

ist und in den Talern nur eine schwache Einknickung nach N
erfahrt, muB die Dislokationsflache steil N fallen; die Storung

tragt also den ausgesprochenen Charakter einer Yerwerfung, nicht

den einer flachen Uberschiebung. (Vgl. das beigegebene Profil.)

Raib/erSch. Ob. Muschelkalk Heitzi5ch.Wengen.5ch.

Fig. 1.

Profil durch Cima und Colle delFOca.

Die Schichten der beiden Schollen sind in der Nahe des Bruches

stark gequalt und meist sehr steil gestellt, wahrend sie sonst

ein mittleres N- Fallen zeigen. Daraus, dai3 die Schichtserien

der beiden Schollen an der Verwerfung miteinander konkordant

steil N fallen, geht hervor, da6 die nordliche, die Concarena-

scbolle, an der abgesunkenenBrenoscholle randlich hochgeschoben

ist. Wir haben hier denselben Dislokationstypus vor uns, den

TiLMANN aus dem Gebiet der Val Trompia beschreibt und mit

BiTTNER als „Bruch mit Uberschiebungserscheinung" bezeichnet^).

Auf dem linken Oglioufer ist die Yerwerfung, wenn man
sie im Streichen nach 0 welter verfolgt, etwas nordlich von Niardo

zu suchen, Ihre unmittelbare Beobachtung war hier infolge

der starken Diluvialbedeckung und der kontaktmetamorphen

Umwandlung der Sedimente nicht moglich, da sich hierdurch

die im normalen Zustande schon schwer feststellbaren Unter-

schiede der petrographischen Beschaffenheit ganz verwischen.

^) Tilmann: Tekton. Studien im Triasgebirge des Val Trompia.
Dissert., Bonn 1907. S. 51 ff., S. 58.
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DaB aber der gesamte Schichtkomplex zwischen Pillotal iind

Niardo den E-aiblern und somit der Brenoscholle angehort,

geht mir aus der Untersuchung der obengenannten Kalkbreccien

des Pillotalchens hervor. Sie stimmen vollkommen mit den

E-aibler Breccien des rechten Oglioufers iiberein, fiihren vor

allem die schon als charakteristisch erwahnten braunen

Tonstiicke, die gegen ihre Deutung als Zellenkalk sprechen.

Ebenso gehort das Breccienvorkommen etwas nordlich von

Niardo, das Salomon beobachtet und mit Raibler Breccien

verglichen hat^), jedenfalls diesem Horizonte an, wenngleich

darin die braunen Tonstiicke sparlicher als sonst yertreten

sind. Die Storung muB unweit nordlich dieser Stelle durchziehen

und gegen den Tonalit ausstreichen; die kontaktmetamorphen

Plattenkalke bei Casa Nigula und in der Val Pallobia sind

schon als Muschelkalk zu betrachten. Nach der hier ver-

tretenen Auffassung kann nun auch dem Pillobruch nurmehr

eine geringe Bedeutung zukommen: untere Raibler einerseits

und oberer Esinokalk andererseits sind hier gegeneinander

yerworfen; die Dislokation besitzt bloB eine geringe Spruug-

hohe und ist eine lokale Erscheinung, deren Fortsetzung in der

Tat auf dem rechten Oglioufer vollig fehlt.

Der eben gefiihrte Nachweis, daB der Komplex zwischen

Breno und Niardo Raibler-Alters ist, notigt auch zu weiteren

Schliissen hinsichtlich der Beteiligung der oberen Trias an dem
siidlichen Sedimentmantel des Tonalitmassives, da man ja er-

warten muB, daB die im Ogliotal nordwestlich einfallenden Hori-

zonte nach SO inhoheren Niveaussich wiederfindenwiirden. Damit
erhalt die ofters ausgesprochene Yermutung Salomons, die

obere Trias konne im Siiden des Tonalitmassives eine wesentlich

ausgedehntere Verbreitung besitzen, als er auf seiner Karte

dargestellt, eine kraftige Stiitze. Mit Sicherheit hat er

Raibler und Hauptdolomit nur auf dem Kamm zwischen

M. Frerone und dem M. Zincone aus den klaren Yerhaltaissen

des stratigraphischen Yerbandes heraus nachzuweisen vermocht

und sie hier auch in seine Karte eingetragen^). Doch
lassen sich fiir andere Stellen aus seiner vorziiglichen Routen-

beschreibung und seinen eigenen Hinweisen sichere Anhalts-

punkte gewinnen. So fand Salomon westlich des Frerone, unter-

halb des Passo Sabbione di Croce, iiber dem Esinomarmor
Kalkmarmorbanke, die mit Rauchwacken wechsellagern

und aus diesem Grunde, wie er selbst bemerkt, nur als Raibler

Salomon: a. a. 0. S. 49.

3) Salomon: a. a. 0. S. 288.
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gedeutet werden konnen^). Der helle Marmor der westlich

anscliliei3enden Cima del Sabbione di Croce kann, demN-Fallen
des gesamten Komplexes entsprechend, nur Hauptdolomit sein,

dem jedenfalls aucli der maclitige Marmor des M. Zincone

und des Yon diesem nach dem westlich gelegenen M. Alta Guardia

ziehenden Kammes angeliort^). Dafiir spricht wenigstens das

Auftreten einer zweiten, schmalen Marmorzone im Liegenden,

die vom oberen Marmor durch Hornfelse von grower Machtig-

keit getrennt ist: diese sind dann als Raibler zu betrachten,

wahrend die untere Marmorzone den Esinokalk darstellt. Die

geringe Machtigkeit des Esinokalkes darf, wie Salomon mit

einem Hinweis auf analoge Verhaltnisse bei Toline an Iseosee be-

merkt, keineswegs befremden ; in meiner Arbeit liber die Concarena

"werde ich zeigen, daB schon im Nachbargebiet, auf der rechten

Oglioseite, der Esinokalk am SiidfuB der Concarena voUig aus-

keilt und durch Wengener Schichten vertreten wird. — Ein

ahnliches Yorkommen zweier durch Hornfelse getrennter

Marmorzonen fand Salomon in dem ostlichen Triaskeil, dem
des Lajone- und Blumonetals^), Da er beide als Esinokalk

auffafite, muBte er, nm ihre Wiederholung zu erkliiren, eine

Yerwerfung annehmen. Doch wies er auch auf die andere

Moglichkeit hin, daB der untere Marmor dem Esinokalk, der

obere dem Hauptdolomit entsprechen konne, eine Deutung, die

mir nach den Yorhin besprochenen Yerhaltnissen zwischen

M. Frerone und Alta Guardia den Yorzug zu Yerdienen scheint,

nmsomehr, als unter der oberen Marmorzone bei Lajone di

mezzo die fiir die Raibler typischen Rauchwacken anstehen*).

Die obere Marmorzone zieht im Blumonetal weiter aufwarts

bis in die Nahe des Passo della Scaletta; die obere Trias

scheint demnach an dem ganzen SO-Abfall des M. Cornone ver-

treten zu sein^).

Die Frage, inwieweit Raibler und Hauptdolomit am
siidlichen Sedimentmantel des Tonalitmassivs beteiligt sind,

kann im einzelnen naturlich nur durch eine Begehung des

Gebietes gelost werden, die mir lei der aus Zeitmangel nicht

moglich war; doch habe ich die Yerhaltnisse, wie sie mir

nach Salomons Beobachtungen in Kombination mit meiner

stratigraphischen Deutung des Komplexes Breno-Niardo zu

liegen scheinen, auf dem beigegebenen Kartchen dargestellt

^) Ebenda, S. 290
2) Ebenda, S. 291 ff.

3) Salomon: S. 254-263.
4) Salomon; S. 255.

^) Ygl. die diesbeziigl. Anmerkung Salomons, S. 260.
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tind vom M. Frerone nach Westen einen foftlaufenden Zug
oberer Trias eingetragen, der bei Astrio sich mit den Raibler

Schichten des linken Oglioufers vereinigt; von diesem westlichen

Zug ist die obere Trias des Bliimonekeiles durch den Tonalit

getrennt. —
Bei der Beschreibung der grofien Dislokationslinie war

ein naheres Eingelien auf die zu ihrer Erkennung dienenden

Kriterien und auf lokale Details notwendig, da ich meine Er-

gebnisse ausfiihrlich begriinden wollte gegeniiber einer Auf-

fassuug, die Cacciamali^), ein um die Geologic der Provinz

Brescia sehr yerdienter Forscher, liinsichtlich jener Storung

yertritt. Ich kann die Darstellung, die er von ihrem Verlauf

auf seinem Kartchen und im Texte gibt, niclit als zutreffend

betracliten. Er zeichnet den Bruch um ein Erhebliches zu

weit siidwestlich ein (bei Malegno diirfte die Differenz gegen-

iiber der YOn mir festgestellten Linie mindestens 1 km in der

Luftlinie betragen) und laBt ihn an der Briicke bei Losine

ausstreichen, wodurch seine ganze Streichrichtung eine Drehung
nach N erfahrt. Cacciamalis Kartchen zeigt ferner in den

Taleinschnitten des Trobiolo- und Lanicobaches eine im Yer-

haltnis zum kleinen MaBstabe der Skizze starke Knickung der

Bruchlinie nach NW, was auf ein sehr flaches Fallen der Dis-

lokationsflache nach N schlieBen laBt. In der Tat erblickt er

auch in der Storung eine flache Uberschiebung, bei der die

nordliche Scholle iiber die gesunkene siidliche geschoben ist

und sucht damit auch die Verbindung zu rechtfertigen , die er

zwischen der NO streichenden Storung rechts des Oglio und dem
oben genannten, NW streichenden Pillobruch jenseits des Oglio

Yornimmt. Hierbei ist ihm zudem ein konstruktives Versehen

unterlaufen: da die Talwande der Yal Camonica auf der Strecke

Losine-Breno beinahe parallel dem Streichen der von Cacciamali

gezeichneten Storung gehen, so kann diese beim Ilberschreiten

des hochstens 1 km breiten Ogliotales, auch bei noch so flacher

Neigung der Dislokationsflache, im Kartenbild nur eine gering-

fugige Knickung nach N erfahren, nicht aber auf dem linken

Ufer erst 3 km weiter siidlich wieder erscheinen. Nach dem,

was Cacciamali auf seiner Karte zeichnet, miifite man unbedingt

anf eine tatsachlich-e Yerbiegung der Bruchlinie aus nordostlicher

in nordwestliche Streichrichtung schlieBen, eine Annahme, zu

der kein Grund vorliegt, und die Cacciamali im Text auch

nicht ausspricht. Was die Charakterisierung der Dislokation

^) Cacciamali: Una frattura con sovrascorrimento in Yal Camonica.
Boll. d. soc.geol. ital, Yo!. 28, 1909, S. 440-444.

f
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anbelaDgt, so habe icti ja bereits oben angefuhrt, dai3 es sich

nicht "um eine flacbe Uberschiebung, sonderii urn eine steil

N fallende Verwerfung handelt.

Perm Untere Muschel- Ladin.Stufe Ob. Trias Allu- Jonalit
Trias kalk (Wengener (Raibler vlum

+ Esino- -t- Haupt-
kalk) dolomit)

Fig. 2.

Geologische Skizze der mittleren Valle Camooica.
(Dem Teil ostlich ties Oglio liegt die SALOMONsche Karte der

Adameliogriippe zugrunde.)

Audi im Gebiet westlich des Lanico veriiiagich Cacciamalis
AnsfiihriiDgen nicht zii bestatigcn. Zwar lag es bereits aiiBer-

halb meines eigentlichen Kartierungsbezirkes ; dock konnte ich

gelegentlich einige Exkiirsionen ziir Verfolgung der Dislokation
dorthin imternehmen i). Auf dem Westhang des Lanicotales
zieht der Bruch nahezii parallel der Valle dell' Inferno empor;
iiberschreitet man dieses Seitentalchen auf den zahlreiclien, irt

verschiedenen Hohen liegenden Wegen, so trifft man iiberalL

von N nacli S gehend, nach den schwarzen Mergeln des oberen

Auf dem beigegebenen Kartchen ist die von mir nicht begatigene
Strecke der StoruDg durch Strichelung gekennzeichnet.
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Muschelkalkes die liarten Banke der Raibler. Gut aufgeschlossen

sind die Raibler vor allem auf den Wegen, die nach Ossimo
siiperiore und inferiore fiihren; sie sind teils als harte, graue

Kalke ausgebildet, die schlechte Gervilleien fiihren und in Steil-

wanden verwittert sind, teils zeigen sie die Breccienfazies, die

hier viel machtiger und verbreiteter zu sein scheint als ost-

licli des Lanicotales. Auch westlich von Borno, an der StraBe

nach demGiovettopaB,sind die Kalkbreccienhaufig aufgeschlossen;

hier fand ich in den Rauchwacken eine Myophoria aus der

Gruppe der Myoph. inaequicostata. Um auch hier, Avestlich von

Breno, die Grenze zwischen Breno- und Concarenascholle

festzustellen, stieg ich in der von der Corna di S. Fermo nach

S herabziehenden Valle di Gala empor. Am ZusammenfluB ihrer

Quellbache sind die Raibler Rauchwacken gut aufgeschlossen,

iiberlagert von dunkelgrauen, unreinen Kalken. Dariiber folgen

normal Steilwande eines harten, mit HCl brausenden Riff-

kalkes, der seiner ganzen Lagerung nach nur als Hauptdolomit

betrachtet werden kann. Nach weiterem Emporsteigen im ost-

lichen Quelltrichter findet man schlieBlich, etwa in Hohe 1700,

prachtig aufgeschlossen dieDislokation. tlber dem Hauptdolomit,

der hier stark verbogen ist und zahlreiche Harnischspuren auf-

weist, stehen die ebenfalls intensiv gefalteten und in kleine

Schollen zerbrochenen festen Banke der Wengener Schichten

an, die dem Grenzhorizont gegen den Esinokalk angehoren und
daher schon mit helleren Lagen vom Typus dieses Kalkes

wechsellagern. Die Dislokationsflache zeigt bei einer allerdings

schwer zu messenden Streichrichtung von ca. N 70 W ein Fallen

von 75—80*^ nach Norden; die Schichten zu beiden Seiten der

Yerwerfung fallen gleichfalls steil N, stellenweise stehen sie

senkrecht. Auch in den nach 0 gegen San Fermo zu folgenden

Quellbachransen lieB sich die Storung z. T. an guten Auf-

schliissen feststellen.

Die hier gemachten Beobachtungen ergeben somit vor allem

eine Bestatigung der auf der ostlichen Lanicoseite gewonnenen
Auffassung des Bruches als einer steilen Verwerfung, zeigen

aber aufierdem, daB die Dislokation nicht parallel, sondern in

spitzem Winkel zum Streichen der Schichten verlauft; wahrend
im 0 oberer Muscheikalk der Concarenascholle und obere Raibler

der Brenoscholle gegeneinander absetzen, liegen hier im W obere

Wengener der Nordscholle und unterer Hauptdolomit der Siid-

schoUe in der Bruchzone. Auch im ganzen Gebiet westlich des

Lanicotales liegt die Storung viel weiternordlich, als sie Cacciamali

angenomraen hat; das Altipiano von Ossimo und Borno gehort

noch der siidlichen Scholle an. Pokros Ubersichtskarte der
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Eergamasker Alpen^), deren Ostende fast bis Borno reicht, tragt

gleicMalls den tatsachlichen Yerhaltnissen hier keine Rechnung;

Die Bruchlinie, die Pokro vom Dezzotal aus nacli SO ziebt,

liegt mindestens von Croce di Salven an bis zum Ostende

seiner Karte 2 km zu weit siidlich. Was er zwiscben dem
Nordabfall des M. Tangine und San Fermo als Muscbelkalk

der Nordscbolle eingetragen bat, sind in Wirklicbkeit Raibler

•Scbicbten, die nocb der Siidscbolle angeboren. Die zvvei von

ibm ricbtig beobacbteten, durcb Wengener Scbicbten getrennten

Riffkalkkomplexe der oberen Valle di Gala westlicb San Fermo
•deutete er beide als Esinokalk; wie icb oben zeigte, ist der

siidlicbe Riffkalk als Hauptdolomit der Brenoscbolle aufzu-

fassen, aufdennordlicbdann Wengener Scbicbten und Esinokalk der

Ooncarenascbolle folgen. Was scblieBlicli den Hohenzug Mte.

Tangine — Corna Rossa anbelangt, den Pokro dem Haupt-

dolomit zuscbreibt, so scbeint mir, nacb den ganzen Lagerungs-

verbaltnissen und nacb der intensiv rotgelben Yerwitterungs-

farbe der steilen Nordwande dieser Gipfelgruppe zu urteilen,

ibr Hauptkomplex den Raiblern anzugeboren; der Hauptdolomit

•diirfte nur in ibren Gipfelpartien vertreten sein. Wie die

Storung "weiter nacb Westen, nacb dem Dezzotal verlauft, babe

icb nicbt mebr untersucbt; offenbar treten da neue Kompli-

kationen ein; so steben etwa 1 km westlicb Groce di Salven

wieder typiscbe Wengener Scbicbten an, die entweder einen

die groBe 0—W streicbende Storung abscbneidenden Quer-

brucb oder zum mindesten ein starkes Umbiegen jener Dislo-

kationslinie vermuten lassen.

Die grofie Verwerfung, die wir im vorigen vom Tonalitrand

ostlicb des Oglio nacb W bis in die Nacbbarscbaft des Dezzo-

tales verfolgt baben, stellt die wicbtigste tektoniscbe Linie des

mittleren Ogliotales dar. In der naberen Umgebung der Con-

€arena treten auBerdem nocb kleine Dislokationen rein ortlichen

Obarakters auf, die icb bier, weil fur das tektoniscbe Yer-

standnis unwesentlicb, nur kurz erwabnen will. Im SW der

Ooncarena, zwiscben Lozio und LifrettopaB, ebenso audi im
NO der Berggruppe, zwiscben Oglio- und Clegnatal, liegt je

€ine ausgedebnte Scbolle von Esinokalk auf fremder Unterlage,

die an erstgenannter Stelle von Wengener Tonscbiefer, an

letzterer von Muscbelkalk undZellenkalk gebildet wird. Die Auf-

lagerungsflacbe ist mafiig im Sinne des Talgebanges geneigt, bei

Lozio nacb SW, im Clegnatal nacb NO. Scbon diese Tat-

^) PoRRo, Ces.: Alpi bergamasche, carte geob rilev. dal. 1895 — 1901.
1:100 000.
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saclie weist deutlicli darauf liii], dafi es sich um Komplexe von

Esinokalk handelt, die Yom normal gelagerten Esinokalk der

Concarenagipfelgruppe sich losgelost haben und auf der weichen

Unterlage der Wengener Schiefer bzw. der Muschelkalkmergel

talwarts geglitten sind, allerdings ohne in sich den Ziisammen-

halt zu yerlieren. Die Ursache dieser Erscheinung ist wohl

kaum tektonischer Natur, sondern in der glazialen IJbertiefung

der Taler zu suchen. Ich werde in meiner Arbeit iiber die

Concarenagruppe auf diese Frage naher einzugehen haben. —
Das Ergebnis der bisherigen Ausfiihrungen

mogezum Schlufi noch einmal kurz zusammen-
gefai3t\verden. DasGebirgezu beiden Seiten der
mittleren Val Camonica wird beherrscht von
einemeinfachen synklinalen Bau. Die Synklinale
besitzt ostnordustliches Streichen; ihrKern zieht
vom Pizzo Badile links des Oglio nach WSW auf
der Siidseite der Concarena entlang zum Fufi der
C i m a d i C a m i n 0. I ni G e g e n s a t z z u d e m e i n f a c h g e -

b a u t e n N o r d s c li e n k e 1 wird i h r S u d s c h e n k e 1 i m
Streichen von einem ausgedehnten Bruch durch-
setzt, der vom westlichen Tonalitraud bis in die
Niihe des Dezzotales zu verfolgen ist. Sein Ver-
1 a u f ist 0 s t n 0 r (1 (3 s 1 1 i c h , fast o s t-w e s 1 1 i c h und
bildetmitderStreichriclitung derSchichten einen
spitzen Winkel. Langs der steilN fallen denVer-
w e r f u n g ist die s i'l d 1 i c h e S c h o 1 1 e in die T i e f e g e

-

sunken um einen Betrag, der der Machtigkeit
von 0 b e r e m AI u s c h e 1 k a 1 k

,
Wengener S c h i c h t e n,

Esinokalk und d e m g r o B t e n T e i 1 der R a i b 1 e r

Schichten gleichkommt, schiitzungsweise also
nahezu 1000 m erreichen dlirfte. Der Rand der
nor d lie hen Scholle ist auf die abgesunkene siid-

liche um einen geringenBetrag steil liberschobeny
eineWirkung des von N nach Serfolgten Tang en-

t i a 1 d r u c k e 8. Die C a m o n i c a - V e r w e r f u n g g e h o r c h t

somit denselben Gesetzen wie das ganze System
der 0—W bzw. NO streichen den B ruche, welche
die dinarischen Alp en durchziehen und der en
t r e p p e n f o r m i g e s A b s i n k e n g e g e n die P o - E b e n e

b e d i n g e n , wie e s z u e r s t S u e s s f ii r das p e r i -

adriatische Senkungsgebietin grofiziigigerAVeise
d a r g e 1 e g t hat.
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