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6. Zur Tektonik des Monte Gruglielmo

und der mittleren Yal Trompia 1

).

Von Herrn Norbert Tilmann in Bonn.

(Hierzu Taf. XXI[ und 6 Textfiguren.)

Seit dem Erscheinen meines Aufsatzes in diesen Monats-

berichten 2
) ist iiber die Triasberge ostlich des Iseosees eine

Reihe geologischer Mitteilungen veroffentlicht worden, die

geeignet sind, das von mir entworfene Bild von dem Aufbau
des Massives des Monte Guglielmo bis zur mittleren Yal

Trompia hin erheblich umzugestalteu. In erster Linie sind

hier die Arbeiten von G. B. CaCCIamali zu nennen, der nach

Aufnahme der siidlicli vorliegenden Bergziige auch das ganze

Gebiet des Monte Guglielmo und der mittleren Val Trompia
in den Bereich seiner Untersuchungen gezogen hat 3

). Ich

wiirde mit der Besprechung und Kritik dieser Arbeiten bis

zum Erscheinen der meine Studien endgiiltig darlegenden aus-

fiihrlichen Beschreibung des ganzen Triasgebirges ostlich des

Iseosees gewartet haben, wenn nicht die Resultate, die sich

Herrn CaCCIAMALI besonders in tektonischer, aber auch in

einigen Punkten in stratigraphischer Hinsicht ergeben, so voll-

standig von den von mir vertretenen Anschauungen abweichen

wiirden. So sehe ich mich genotigt, wenigstens kurz auf die

Darlegungen CaCCIAMALIs naher einzugehen, schon weil man
sonst mit Recht vermuten konnte, ich hatte ebenso wie CaO
CEAMALI meine Ansichten iiber die Tektonik des Monte Gu-

glielmo und seiner Umgebung geandert und stimme seinen

Deutungen voni Bau dieser Berge bei.

1
) Die Jateinischen Zahlen im Text beziehen sich auf die mit ent-

sprechender Nummer yersehenen Arbeiten, die in den FuBnoten an-

gefiihrt sind.
2
) Tilim ann, N. : Beitrag zur Stratigraphie und Tektonik der Trias

des Monte Guglielmo. Zeitschr. Deutsch. Geol. Gesellsch. 1909, Monatsber.

Nr. 4. (I).

3
) CacCiamatj, G. B.: Una falda di ricoprimento tra il lago d'Iseo

e la Val Trompia, Boll. soc. geol. Ltal. 29, 1910. — La Geologia Bresciana

alia luce dei nuovi concetti orogenici. Coram. Aten. Brescia 1911. —
La falda di licoprimento del Monte Guglielmo con- premesso schizzo

tectonico della Lombardio orientate. Boll. soc. geol. ltal. 30, 1911. —
Struttura geologica del gruppo del Monte Guglielmo. Comm. Aten.

Brescia 1912. (II).
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Fig. 1. Geologische Skizze des Monte Guglielmo nach der Karte 1 : 25000
von G. B. Caccivmali 1 : 100000.
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Fig. 2. Karte des Monte Guglielmo (nacli Tilmann).
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Es ist eine kurze Klarstellung auch deshalb erforderlich,

weil der Auffassung CaCCIAMALIs von anderer Seite beigepnichtet

worden ist. BONOMINl 1

) hat sich in einer kurzen Arbeit iiber

den M. Gardio zu dieser neuen Deutung bekannt, und auch

H. BaSSMUSS 2
) hat sie sich — freilich ohne weitere Kritik —

zu eigen gemacht, da sie sich so gut der von ihm aufgestellten

Hypothese iiber den Bau der lombardischen Alpen einfugt.

Dadurch erhalten die Differenzen, die zwischen Herrn Cac-
CIAMaLI und mir hinsichtlich der Tektonik des Monte Guglielmo

bestehen, auch prinzipielle Bedeutung fur die Auffassung des

Baues dieses Teiles der Siidalpen; sie spiegeln den Gegensatz
r

der sich in der Ausdeutung des tektonischen Charakters der

ganzen Sudalpenzone neuerdings wieder scharfer bemerkbar
macht; es handelt sich um die Entscheidung der Erage, ob-

Faltenbau und Falteniiberschiebungen, also vorwiegend tan-

gentialer Schub, oder Senkungserscheinungen, begleitet von

tangentialem Druck, den Charakter der Tektonik bedingen.

Die Ausfiihrungen CaCCIAMALIs sind von einer geologi-

schen Karte des Monte Guglielmo im Mafistab 1:25 000
(Fig. l) und einer Profilserie begleitet (II). Es handelt sich

im wesentlichen um die gleiche Gegend, die ich in meiner

fniheren Arbeit durch eine Karte in kleinerem Mafistab und
eine Folge von Profilen erlautert habe (I)

3

) (Fig. 2). Aus
dem Vergleich beider Karten wird man entnehmen, dafi, ab-

gesehen von dem siidostlichen Teil des Gebirgsmassives des

Monte Guglielmo, unsere Aufnahmen in der Verteilung der ver-

schiedenen Schichtkomplexe und auch im Yerlauf der Storungs-

linien in den wesentlichsten Punkten . iibereinstimmen. Um
so erstaunter wird man danach den fundamentalen Unterschied

in der Auffassung der Tektonik bemerken, der sich in den

Profilen (Fig. 3 u. 4) scharf auspragt.

Das Endergebnis meiner Untersuchungen lief darauf hin-

aus, dafi das tektonische Bild, das die Storungen diesem Ge-

biete aufpragen, im wesentlichen auf Senkungsprozesse und

durch diese hervorgerufene Stauungen zuriickgefiihrt werden

konne und mit dem .Nachweis des Fehlens einer grofieren

Faltung die Annahme ausgeschlossen erscheine, dafi die Dis-

J
) Bonomini, C: IL Monte Gardio. Boll. soc. geol. Ital. 31, 1912.

2
) Rassmuss, H.: Der Gebirgsbau der lombardischen Alpen. Zeit-

schrift Deutsch. Geol. Gesellsch., Monatsber. 65, Nr. 2, 1913.
3
) Da die Arbeit von Cacciamali der Mehrzahl der Leser zum

Vergleich kaura zugariglich sein diirfte, habe ich in Fig. 1 eine ver-

kleinerte Kopie seiner Aufnahme gegeoen und fiige in Fig. 2 meine

triihere Skizze etwas erweitert und verbessert bei.
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lokationen aus iiberschobenen unci zerquetschten Falten hervor-

gegangen und als Faltenbriiche anzusprechen seien (I).

Dagegen findet CaCCEAMALE in dem gleichen Gebiet be-

trachtliche Uberschiebungen, die aus gegen S iibergelegten

Falten entstanden sein sollen. Die Storungslinien, die auf

meiner Karte und meinen Profilen als Langsbriiche erscheinen,

N. S.

fyyi] pwi mm ^
tmsischeStufe WengenerSchicMen Esinokalk RaiblerTuffe Haiptdolomit

Reitrikatk .

Fig. 3.

Profil durch den Siidabfall des Monte Guglielmo 1 : 50000
(nach G. B. Cacciamali).

CornoJiragna c

— 10Om.
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AnisischeSfufe WengenerSchirht Esinokalk RdiblerSchirbkr) Haupf - .Porphynte

neitzikaUi dohmit

Fig. 4.

Profil durch den Siidabfall des Monte Guglielmo 1 : 50000
(nach N. Tilmann).

an denen die einzelnen Schollen gegen S treppenformig absinken,

begrenzen uach ihm Uberschiebungsmassen, die aus scharf nach S

iiberschobenen Falten, z. T. mit vollig ausgequetschtem Mittel-

schenkel, abzuleiten sind (II).

Es zeigt sich hier der gleiche Gegensatz in der Deutung
der Tektonik, der, wenn auch nicht so scharf, zvvischen der

Auffassung yon A. BETTNEli und meiner Ansicht besteht 1

).

l

) Bittner, A.: Uber die geologischen Anfnahmen in Judikarien

und Val Sabbia. Jahrb. k. k. geol. Reichsanst. 31, 1881, S. 362 (144).

— Tilmann, N.: Tektonische Studien im Triasgebirge des Val Trompia.
Diss. Bonn 1907. Taf. II. (III.)

Zeitschr. d, D. Geol. Ges. 1914. 20
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Em Yergleich unserer Profile von Collio nach Yestone — von

der oberen Yal Trompia zum Chiesetal — veranschaulicht

das ganz klar. Wahrend Bitt.ner die verschiedenen Langs-

storungen als Uberschiebungslinien nach S ubergelegter Falten

mit ausgequetschtem Mittelschenkel anspricht, sind es fiir mich

einfache, nach N einfallende Langsbruche, die die Schollen

Yoneinander trennen. Allerdings macht sich doch ein von

N wirkender Druck bemerkbar, der die jeweils nordliche

Scholle auf die gesenkte siidliche Scholle uberschiebt.

Wie schon hervorgehoben wurde, stimme ich mit CaccIAMALI
in den tatsachlichen Punkten, insbesondere in der Dreiteilung des

Siidabfalls des Monte Guglielmo, durchaus iiberein. Das Gipfel-

massiv des Monte Guglielmo und die oberen Abstiirze des

Berges nebst der weiten Plateauflache, die sich bis zum Monte
Stalletti hinzieht, bestehen aus einer nach gegen S fallenden

Schichtserie, die die mittlere Trias bis zum Esinokalk herauf

umfafit. An dem FuBe der steilen Siidabstiirze treten, an-

stoBend an Graciliskalk, die roten Raibler Tuffe auf, die sich

in einem fortlaufenden Bande als deutliche Terrasse durch die

oberen Yerzweigungen der Yal d'Inzino verfolgen lassen und

das oberste Schichtglied der zweiten Scholle bilden, die eben-

falls wieder bis zum Graciliskalk ' herunterreicht. Diese zweite

Scholle stoBt im S an die machtige Masse yon Hauptdolomit,

die im Monte Nistola und Monte Lividino iiber 1000 m Machtig-

keit erreicht, und unter der die ganze Serie der mittleren

Trias in der Antiklinale yon Marchenb zutage tritt. Auch
CaCCIAMALE halt an dieser urspriinglich schon yon COZZAGLIO 1

)

gegebenen Dreiteilung fest.

Ich hatte fruitier ausgefiihrt, daB sich diesen drei Staffeln

die einfache Schichtfolge am WestfuB des Monte Guglielmo,

das sog. Normalprofil CuRlONls, dadurch angliedert, daB der

SenkungsprozeB auf der Westseite in einem einheitlichen Ab-
sinken der ganzen Schichtfolge nach W besteht, wahrend der

analoge SenkungsprozeB auf der Siidseite verschiirft erscheint

und deshalb hier kein einheitliches Absinken, sondern ein

Abbrechen in mehreren Schollen erfolgt. Das besagt, daB die

die Schollen trennenden Langsbriiche gegen W allmahlich

verschwinden miissen. In der Tat konnte gezeigt werden, daB

aus den Briichen an der Siidseite des Bergmassivs auf der

Siidwestseite steile Plexuren (Valle di Gasso, Dozzo Fontanazzi)

werden, die nach W gegen den Iseosee in der steil gestellten

Schichtfolge verschwinden (I).

J

) Cozzaglio: Note esplicative sopra «alc. relievi geol. in Val

Camonica. Giorn. Mineralo^., Bd. V, Pavia 1894.
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Die Ostseite des Monte Guglielmo konnte ich damals

nicht so eingehend untersuchen; es gelang mir jedoch, fest-

zustellen, daB die ganze Schichtfolge gegen die Val Trompia

hin nach absinkt, dafi die zwei Langsbriiche auf der

Siidseite gegen unterhalb des Monte Stalletti sich ver-

einigen uud allmahlich in einen slide ordlich verlaufenden Bruch

iibergehen, an dem die ostliche Scholle gegen das Gipfel-

massiv des Monte Guglielmo abgesenkt erscheint. Dieser

Querbruch stoBt westlich von Pezzoro in der oberen Yalle

delle Selle gegen die Val Trompia-Linie und bildet die ost-

liche Grenze der groBen, flach geneigten Tafe], die das Gipfel-

plateau des M. Guglielmo umgreift. Ostlich von ihm haben

wir bei Pezzoro sehr komplizierte und z. T. wegen der starken

Schuttbedeckung nur schwer zu deutende, mir damals noch

nicht yollstandig klare Verhaltnisse. Es folgt zunachst siid-

lich der Yal Trompia-Linie eine aus Raulrwacke und Gracilis-

kalk bestehende iiberkippte, steil nordlich fallende Scholle.

Diese stofit an einer Langsstorung, die oberhalb Pezzoro ver-

lauft, an eine Antiklinale, die besonders deutlich in der

obersten Yal di Pezzoro aufgeschlossen ist und hauptsachlich

aus "Wengener Schichten, Esinokalk und Raibler Tuffen und
Porphyriten besteht.

Ich vermied es damals festzulegen, ob die nordlich Yon

Pezzoro yerlaufende Langsstorung durch die Yal Morina gegen

Osten fortsetzt und ihreh AnschluB findet an die vom Monte
Ario im Osten bis in die Yal Trompia verfolgte Uber-

schiebung. Infolge maDgelhafter Aufschliisse und weiter Uber-

deckung mit jungen Schuttmassen ist der Talkessel yon

Pezzazze einer klaren Ubersicht wenig giinstig. Doch nahm
ich kein Bedenken, das ganze Gipfelmassiy des Monte Pergua,

das die Yalle di Pezzoro yon der Yal Trompia trennt, als

Hauptdolomit anzusprechen und in ihm die nordliche Fort-

setzung der vom Monte Nistola iiber den Dosso Zumio heran-

ziehenden Dolomitmasse zu erblicken, die jenseits der Yal

Trompia im Hauptdolomit des Castel dell' Asino ihr Spiegel-

bild findet.

CaCCIAMALI vertritt nuD, wie oben ausgefiihrt, fiir den

Siidteil des Monte Guglielmo die Ansicht groflerer Falten-

uberschiebungen (Fig. 3) (II), Da bei Entscheiduog dieser

Frage von Wichtigkeit ist, ob die Langsstorungen ein flaches

oder steiles Einfallen nach N aufweisen — denn dies

ist, wie man leicht aus Fig. 3 u. 4 entnehmen kann, der

einzige in Betracht kommende Unterschied beider Profile, ab-

gesehen von einem untergeordneten Bruch an der Corna Tiragna

20*
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— , so wird es zweckmaGig sein, den Yerlauf beider Linien

auf der Siidseite des M. Guglielmo einmal genauer zu ver-

folgen. Betrachten "wir zunachst den Verlauf der Uber-

schiebungslinie der obersten Scholle, so finden wir, daB er

auf den Siidhangen nicht wesentlich von der von mir an-

gegebenen Richtung abweicht. Die Storung durchschneidet die

oberen Verzweigungen der Valle d'Inzino und steigt iiber

die trennenden Riicken hinweg ziemlich tief in die einzelnen

Taler herab. Ware diese Storungsflache tatsachlich eine flache

Uberschiebung, so miiBte man erwarten, daB sie ungefahr den

Isohypsen parallel laufen wiirde, wahrend sie in Wirklichkeit

diese scharf schneidet 1

).

Den klarsten Beweis fiir den Bruchcharakter dieser Linie

liefert ein AufschluB im Bachbett der Valle di Colonno in der

Nahe der C. Colonno. Der Weg, der von dieser Hiitte nach

der C. Sella fiihrt, trifft gerade an der Stelle, wo er den

Bach iiberschreitet, auf die Storungslinie. Hier sieht man
deutlich, wie der Raibler Porphyrit mit seinen Tuffen an den

schwarzen Kalken des Gracilishorizontes scharf absetzt, die

hier schwach gegen N fallen. Man kann die Grenzflache

gegen die C. Zocchi herauf ein Stuck weit in einem kleinen

SeitenriB verfolgen. Es kann sich hier nicht um eine flach

nach N fallende Uberschiebung handeln, da die Flache steil

gegen N einschieJBt.

Der wahre Grund fiir die Annahme einer Falteniiber-

schiebung dieser oberen Scholle durch CaCCIAJIALI ist aber

darin zu suchen, daB er auf der Ostseite des M. Stalletti die

Storungslinie direkt mit dem auch von mir angegebenen Quer-

bruche verbindet, der ostlich der C. Pontogna vorbeifiihrt.

Dadurch erhalt die Scholle der Gipfelregion des M. Guglielmo

auf den ersten Blick tatsachlich die Gestalt einer Uber-

schiebungsmasse, die in der oberen Val di Pezzoro stark von

der Erosion angegriffen ist und. die Unterlage, Wengener

2
) Auf meiner kleinen Skizze (I) hatte ich dieser Storungslinie

einen etwas gekrummten Verlauf gegeben, entsprechend der Tatsache,

daB die Bruchflache weder ganz steil noch horizontal einschieBt,

sondern in Wirklichkoit unter ziemlich steilem Winkel nach N ge-

neigt ist. Es bedarf diese Linie einer kleinen Korrektur. Auf den

einzelnen Bergriicken, die die oberen Verzweigungen der Val d'Inzino

trennen, sieht man besonders oberhalb der C. Ortighera GraciJiskalk

ziemlich weit auf Raibler Schichten aufliegen. Untersucht man diese

anscheinend auf die Raibler Schichten flach aufgeschobenen Scholle

naher, so findet man, daB es sich hier um abgerutschte Massen der

dahinter sich erhebenden Absturze des Graciliskalks handelt, und daB in

Wirklichkeit die Storungsflache mit steil nordlich fallendem EinschieBen

die beiden Schollen voneinander trennt.
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Schichten, Esinokalk und Raibler, in der Tiefe des Tales er-

scheinen laSt, zumal ein aus der Gegend der Casa Campedei

siidlich der Forcella di Pezzoro gegen Tavernole in der Val

Trompia hinziehender O-W-Bruch die Querbruchlinie im nord-

lichen Teil entsprechend dem Talrelief gegen den Berghang ver-

schiebt. (Fig. 2.) Aber es ist bier das gleicbe Bild wie an der

Stelle, wo die Val Trompia-Linie auf dem ostlichen Talbang der

Yal Camonica aus der O-W-Richtung nach N abschwenkt und der

Langsbruch in den Querbruch ubergeht, indem der Senkungs-

prozeB, der die Sedimente gegen die kristallinen Scbiefer ver-

senkt, auf der Westseite durch ein Absinken nacb W ersetzt

wird und dementsprecbend bier die Abbruchslinie einen N—

S

gericbteten Yerlauf erbalt. Gegen wiirde die obere Scbolle

fortsetzen in der iiberkippten Zone nordlich von Pezzoro, die

direkt an die Yal Trompia- Linie anstoflt.

Nun sind die Verhaltnisse besonders in der Yal Yerda

durchaus nicbt so klar, wie man es nach der Karte von

CaCCIAMALI vermuten sollte; weitbin sind die Hange iiber-

scbiittet mit dem Geroll des Graciliskalkes ; aufierdem ist schwer

zu entscheiden, welcbe Teile der bier auftretenden Porphyrit-

massen dem im Graciliskalk steckenden Teil des Eruptivs zu-

zurecbnen sind und wieweit sie mit Sicherbeit zu den Raibler

Tuffen zu stellen sind, die den Esinokalk des Dosso Sapel

iiberdecken. Klare Aufscbliisse der Grenzlinie selbst mangeln

bier so gut wie ganz. Aber trotzdem lafit sich an mebreren

Punkten feststellen, dafi die Storungslinie den Cbarakter

eines Bruches baben mul Schon der Weg von der Forcella

di Pezzoro zum Pafliibergang in die Yalle di Colonno zeigt

deutlich, wie steil die Storung, die bier noch einen NO ge-

ricbteten Yerlauf besitzt, in die Tiefe setz.t. Besonders klar

laJ3t sich dieser Charakter erkennen an der Stelle, wo bei

C. Pontogna und C. Dossi der vermeintlicbe Uberschiebungsrand

aus der S—N-Richtung anscheinend wieder in dea W— -Yerlauf

einlenkt. Man sieht hier namlich sehr deutlicb, wie der

Graciliskalk, der in den Corni iiberkippt ist und steil nach

N einfallt, scbarf nach W abbiegt und hier an die auBer-

ordentlich machtigen, wahrscheinlich vielfach gestauchten

Servinomassen der obersten Yalle delle Selle anstoUt (Taf. XXII,
Fig. 3). Der Brucbcharakter der Storungslinie, die hier senk-

recht gegen die Yal Trompia-Linie anstofit, ist evident; auf

andere Weise sebe ich -keine Moglichkeit, die Lagerungs-

verhaltnisse hier zu deuten.

Auch schwenkt der Querbruch nicbt in die Langsstorung

ein, die oberhalb Pezzoro iiber die Hugel J Dossi fortzieht,
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sondern schneidet sie in W ab und stofit wenig weiter nord-

lich. scharf gegen die Yal Trompia-Linie. Dazu fragt man sich

vergebens, wober iiberbaupt die Uberscbiebungsmasse, die das

Guglielmomassiv bildet, gekommen sein sollte, wenn man sie

nicbt unter das Kristallin, das nordlicb der Yal Trompia-
Linie berrscbt, untertaucben lassen will. Aber der Brucb-
cbarakter dieser groBen Storungslinie ist ja neuerdings fast

allseitig zugegeben worden und wird aucb durcb die soeben

abgescblossenen Untersucbungen des Herrn stud. geol. y. BuLOW
durcbaus bestatigt.

Ein weiterer scbwerwiegender Beweis fur den Cbarakter

der von C. Campedei berbeiziebenden Storungslinie als Quer-

brucb ist aber deutlicb darin gegeben, daB die beiden

durcb ibn getrennten Scbollen siidlicb der Yal Trompia-
Linie so durcbaus verscbieden gebaut sind. Wabrend sicb

im Westen siidlicb dieser Hauptlangsbrucblinie das Gipfel-

massiv des Monte Guglielmo aus einer nur scbwacb gegen

SW geneigten Serie von unter- und mitteltriadiscben SedimeDten

aufbaut, ist ostlicb des Querbrucbes die Scbicbtserie steil

iiberkippt. Icb nenne sie nacb der Yalle delle Selle die

Sellescbolle. Diese wird, wie scbon oben erwabnt, in nicbt

allzuweiter Entfernung von der Yal Trompia-Linie im Siiden

durcb eine Storung begrenzt, die sicb iiber den Bergkamm
J Dossi oberbalb des Ortes Pezzoro binziebt und sicb bis an

den Ostabfall dieses Bergzuges gegen den Kessel von Pezzazze

verfolgen laJ3t. Daran scbliefit sicb im Siiden ein scblecbt

aufgescblossenes, aber ziemlicb kompliziert gebautes Gebiet,

das ebenfalls nocb durcb Storungen zerfetzt wird, das aber

in der oberen Yal Pezzoro gegen die Casa Pontogna zu aus

einer steil aufgewolbten Antiklinale bestebt. In der iiber

J Dossi binstreicbenden Storung erblicke icb im Einvernebmen

mit CaCCIAMALI die Fortsetzung der oberen Storung an der

Siidseite des Monte Guglielmo, die aber nacb meiner Auf-

fassung durcb den grofien Querbrucb Campedei—Pontogna

weit gegen N zuriickgescboben erscbeint und aucb nur eine

sehr scbmale und vollig anders gebaute Scbolle begrenzt.

Trotzdem sie im Kessel von Pezzazze nur undeutlicb auf-

gescblossen ist, verbinde icb sie unbedenklicb, soweit meine

Untersucbungen reicben, mit der Storungslinie, die die steil-

gestellte Scbicbtfolge siidlicb der Yal Trompia-Linie in der

Yal Roccomassimo im Siiden abscbneidet und an der der Por-

pbyrit von Predondo abgesunken ist. Allerdings ist dabei zu

beriicksicbtigen, daB mebrere aus der Ricbtung von Lavone

zu beiden Seiten des unteren Morinatals gegen N ziebende
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Querstorungen den Yerlauf der Langsstorung stark komplizieren

werden.

In der Yal Trompia unterhalb Bovegno verbindet sich

diese Langsstorung mit der groBen Bruchlinie, an der am
Monte Ario die Nordscholle auf ihre siidliche Vorlage iiber-

schoben ist, die in die Yal Sorda fortsetzt und den Gracilis-

kalk des Monte Zovato auf die Raibler Porphyrite von Irma

bis Z'igole uberschiej)t. Schon friiher habe ich ausgefiihrt,

daB es sich auch bei der Ariostorung nicht um eine Falten-

iiberschiebung handelt, sondern um einen Bruch mit Uber-

schiebungserscheinungen, welch letztere lokal groBeres Aus-

maB z. B. am M. Ario selbst erhalten (III). Unterhalb der

Einmiindung der Yal Meola beobachtet man auf der Grenze

zwischen Porphyrit und Muschelkalk eine innige Yerknetung

beider Gesteine, ganz ahnlich, wie ich eine solche Breccie

schon friiher in kleinem MaBstabe bei Zigole nachweisen

konnte.

Es ergibt sich also, daB vom Gipfelmassiv des Guglielmo

bis in den Meridian von Collio siidlich der Yal Trompia-Linie

eine erste einheitliche Scholle besteht, die allerdings durch

Querstorungen erheblich in Ausdehnung und Tektonik ver-

andert ist.

Wir wenden uns der zweiten groBen Storungslinie zu,

die am Guglielmo zu verfolgen ist. Nach CaCCIAMALI (II)

ist sie der Ausstrich einer groBen Uberschiebung, die durch

die Talbildung der Yal Trompia und ihrer Nebentaler stark

beeinfluBt wird; infolge der tiefgreifenden Erosion springt die

Schubmasse, auf der Westseite der Yal Trompia iiber die

Hohen hinwegziehend, etwa 12 km gegen N ein; dieser Betrag

gibt also einen MaBstab dafiir, welches AusmaB die Yerfrachtung

der Scholle zum mindesten gehabt hat. CaCCIAMALI sieht

ein einheitliches Phanomen in der iibergelegten Falte an der

Punta del Oro, am Siidostende des Iseosees, in der Uber-

schiebung des Hauptdolomits der Punta d'Armala auf Lias

und in der Storungslinie, die die von mir als Zwischenscholle

bezeichnete Masse gegen ihre siidliche Vorlage, die aus Haupt-

dolomit bestehenden Berge der Yalle d'Inzino, abgrenzt.

Was den siidlichsten Teil anlangt, so bemerkt man deutlich,

daB tatsachlich der Hauptdolomit aus NW-B-ichtung auf einer

etwa 40° nach NW geneigten Elache auf den Lias aufgeschoben

erscheint. Man konnte annehmen, es sei der ostliche Fliigel

des groBen Gebirgsbogens, der sich nach RASSMUSS 1
) um den

l

) Rassmuss, H.: Zur Geologie der Valle d'Adrara. Zeitschr. d.

Deutsch. Geol. Ges. 1912, Mon.-Ber. 6.
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Siidteil des Iseosees schlingt. Auf der ostlichen Seite wiirde

natiirlich die Uberschiebung dem Verlauf des Bogens ent-

sprechend gegen SO gehen. Es ist aber andrerseits nicht

zu Yerkennen, dafi hier anscheinend die ersten Anzeichen der

gegen herrschenden Storungsrichtungen sich bemerkbar machen,

die ihren Prototyp in der Judikarienlinie finden. Darauf weist

auch das Streichen der Antiklinale Marcheno-Lodrino.

Verfolgen wir die Linie weiter gegen den Monte Guglielmo

zu, so finden wir, daB CaCCIAMALI sie am Dosso Fontanazzo

mit einem Querbruch zusammenfallen laBt, der nach meinen

Angaben am Ostabfall des genannten Berges entlang zieht und
eine erhebliche Verbreiterung der Mittelscholle bewirkt. Diese

besteht ostlich dieser Querstorung aus einer einfachen, schwach

nordlich geneigten Gesteinsserie; westlich bildet sie eine steile

Flexur auf der S-Seite des Dosso Fontanazzo, und hier erscheint

die scharfe Grenze gegen die siidliche Yorlage nicht vorhanden,

sondern durch die Flexur ausgelost. Nach CaCCIAMALI aber

soil gerade hier am Dosso Fontanazzo mit voller Deutlichkeit

die Uberschiebung der oberen Scholle, die eine liegende Falte

darstellt, iiber die aus Hauptdolomit, Rhat und Lias bestehende

siidliche Scholle zu sehen sein (Fig. 5). Genaue Untersuchungen

aber zeigen, daB CaCCIAMALI an dieser Stelle zwei nebenein-

ander liegende Profile, die zu beiden Seiten der genannten

Querstorung verlaufen, in eine Ebene projiziert hat (Fig. 6).

Dadurch erhalt er ein Uberschiebungsbild in der gleichen

Weise wie bei der oberen Storungslinie in der Gegend der

Casa Pontogna. Es liegt also hier ein ganz ahnlicher Fall vor

wie in dem Streit, der sich iiber die Deutung der Tektonik

des Klusengebietes des Schweizer Jura erhoben hat. Die

hier von MuHLBERG gezeichneten Uberschiebungen kommen,
wie W. DttLHAKS und H. Gerth 1

) gezeigt haben, ebenfalls

nur dadurch zustande, daJ3 unzulassigerweise zwei durch eine

Bruchlinie getrennte Profile in eine Ebene zusammengelegt sind.

Am Dosso Fontanazzo ist vielmehr, wie das an den grofieren

Querstorungen die Regel ist, zu beobachten, daB die durch

sie getrennten Schollen ganz verschiedenen Bau aufweisen,

im Osten den flach siidostlich fallenden einformigen Haupt-

dolomit, im Westen die in der Yal Casere steil herabgebogene

Flexur der Mittelscholle (Fig. 6).

Nach CaCCIAMALI biegt die Storungslinie an der NO-Ecke
des Dosso Fontanazzo gegen Osten um, und sie fallt hier mit

x
) Deuiaks W., und Gekth, H.: Geologische Beschreibung des

Kettenjura zwischen Reigoldswil (Baselland) und OensiDgen (Solothurn).

Geol. Pal. Abh. N. F. XI, 1, 1912.
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der zweiten Langsstorung zusammen, die die Mittelscholle

des Guglielmo von der sud'lichen Hauptdolomitmasse trennt.

Wir zeichnen beide den Verlauf bis zur Yal di Colonno ganz

gleich auf der Karte ein ; schon daraus ergibt sich, daB diese

AniMiheStufr Wengener Schkht. Lsinokalk RsiblerTuffe Haupt- ' Rhat Lias

Reiiiikalk tPorphyrite dolomif

Fig. 5.

Profil durch den Siidabfall des Monte Guglielmo und den Dosso

Fontanazzo 1 : 50000 (nach G. B. Cacciamali).

Casteli

Fig. 6.

Profile durch don Siidabfall des Monte Guglielmo und den Dosso
Fontanazzo 1 : 50000 (nach Tilmann).

Linie nicht, wie CACCIAMALI es im Profil zeichnet, flach

gegen N fallen kann, sondern steil, fast senkrecht in die Tiefe

setzt, da sie Taler und die sie trennenden Riicken geradlinig

durchschneidet (vgl. Taf. XXII, Fig. 1 und 2).

Sehr scharf differieren wir dagegen an der SO-Ecke des

Guglielmo in den Bergen oberhalb Cimmo. Nach meiner Auf-
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fassung vereinigt sich die hier in Frage kommende Langs-

storung etwa in der Umgebung der Forcella di Cimmo mit

der oberen Guglielmo- Storung; beide schwenken vereint in

den Querbruch ein, der gegen die Casa Pontogna hinzieht.

Nach CACCIAMALI aber ist der Verlauf der Storungslinie ein

ganz anderer. Das hat seinen Grund vornehmlich darin, dafl

er einen Teil der Dolomite des Monte Zumio und des Monte
Pergua fur alter als Hauptdolomit erklart und diese Berge fiir

gleichalterig mit Esinokalk halt. Ist diese Auffassung richtig,

so besteht allerdings eine bedeutende Uberschiebung am Monte
Pergua. Aber ich habe mich trotz wiederholter Begehung nicht

davon uberzeugen konnen, dafi der Dolomit des Monte Pergua

und des Monte Zumio etwas anderes ist als Hauptdolomit.

Allerdings kann ich ebensowenig einen exakten palaontologi-

schen Beweis fiihren wie CACCIAMALr; denn Fossilien fand ich

in dieser Gegend nicht, auch keine Korallen, die doch eigent-

lich wenigstens hier und da vorhanden sein miiflten, wenn man
die Dolomitmasse des Pergua als ein Korallenriff anzusprechen

versucht. So ist man also darauf angewiesen, aus petrographi-

schen Ahnlichkeiten heraus das Alter dieser Gesteinsmassen

zu deuten.

CACCIAMALI unterscheidet im Esinokalk mehrere Facies.

In der normalen Ausbildung ist der Esinokalk ein weiBer

Riffkalk, wie er am Monte Guglielmo, am Dosso Fontanazzo

und anderen Punkten erscheint. In der hier in Frage

kommenden Gegend aber soil er in der unteren Abteilung ein

Dolomit sein, der nach oben von blaulichem Plattenkalk iiber-

lagert wird. In der Dolomitfacies unterscheidet er noch

zwischen dem normalen Dolomit, der am Monte Pergua auftritt,

und einer leicht zerreiblichen Abart „Dolomia stritolata" am
Monte Nistola (II).

Nach meinen Untersuchungen ist der Hauptdolomit im

ganzen Gebiete immer ein Niveau, das sich ganz ausgezeichnet

durch Einheitlichkeit und Konstanz seiner Facies und petro-

graphischer Ausbildung kenntlich macht. Stets ein grauer,

bisweilen bituminoser, dann etwas dunkler gefarbter, haufig

zuckerkorniger reiner primarer Dolomit, der sich in der

Landschaft sehr deutlich dadurch kenntlich macht, dafl er

entweder machtige Steilabstiirze bildet, die dann durch die

gute Bankung des Hauptdolomits wie terrassiert erscheinen,

oder in der Form von sehr scharfen griinen Graten sich

heraushebt, deren Abfalle nach beiden Seiten hin aufierordent-

lich gleichmaBig in die Tiefe zu setzen pflegen. Wer daraufhin

sich die fraglichen Dolomite ansieht, wird nicht einen Moment
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im Zweifel bleiben, daB es sicli um Hauptdolomit handelt (vgl.

Taf. XXII, Fig. 1 u. 2); ich kann von der AltersbestimmuDg

nicht abgehen, solange nicht durch Fossilien sein Alter als

Esinodolomit gekennzeichnet wird. 1st aber der dickbankige

Dolomit des Monte Pergua wirklich in das Niveau des Esino-

kalkes zu stellen, so ist nicht einzusehen, weshalb das nicht

auch mit dem ganz gleichen Dolomit des Castel dell' Asino

auf der linken Talseite der Mella der Fall sein soil.

Demgegenuber stellt der Esinokalk in seiner normalen

Entwicklung immer eine ungeschichtete Masse dar, die nur

in ihren obersten Teilen in die plattigen Kalke an der

Basis der Raibler Schichten iibergeht. Nur dort, wo der

Esinokalk gering machtig wird, nimmt er eine dunklere

Farbung an und wird durch den ganzen Komplex bankig,

so dafi es manchmal schwer wird, ihn vom Raibler Platten-

kalk oder gar von den Kalken der tieferen Trias zu trennen.

Allerdings kenne ich auch erhebliche EsinokalkmasseD, die

heute dolomitisch sind; aber es handelt sich hier um sekun-

dare Dolomitisierung, schon erkennbar daran, dafi dieses

Gestein auBerordentlich briichig, leicht zerfallend ist und die

Fossilien, ihrer Kalkschale beraubt, nur als Steinkerne erhalten

sind. Ich will dabei jedoch nicht abstreiten, daB gelegent-

lich, wie SALOMON schon hervorhebt, im Esinokalk auch

primare dolomitische Massen vorkommen konnen 1

). Aber aus

der ganzen Gegend der Val Trompia kenne ich eine derartige

Ausbildung nicht. Und so ist es mir durchaus unwahrschein-

lich, daB gerade an dieser strittigen Stelle der Esinokalk ein

Dolomit sein soil und vollstandig wie Hauptdolomit aussieht.

Dazu kommt, daB an der Forcella di Pezzoro diese Dolo-

mite von Raibler Rauhwacken unterlagert werden. Es handelt

sich hier nicht, wie CaCCIAMALI meint, um reine Gehange-

breccien, die allerdings hier eine weite Verbreitung haben,

sondern etwas unterhalb, siidlich der Forcella, kann man sich

ganz deutlich von dem Vorhandensein der Raibler Rauhwacken
iiberzeugen. Diese Raibler Schichten setzen gegen Siiden in

die Prati di Caregno fort, uberlagern hier den Esinokalk und
werden von Hauptdolomit uberlagert.

Die Verhaltnisse an der Siid- und Ostseite des Monte
Pergua sind iiberaus unklar, da machtige Gehangebreccien-

bildung das anstehende Gestein iiberschuttet 2
). Ich fand bei

:

) Vgl. Salomon, W.: Die Adamellogruppe I, Abh. d. k. k. Geol.

Reichsanstalt 1908.
3
) In Fig. 2 habe ich daher die Begrenzung von Hauptdolomit

und Graciliskalk nicht mit Konturen eingezeichnet.
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meinen Begehungen an einzelnen Stellen zwischen dem Haupt-
dolomit und dem in der Tiefe der Val Trompia anstehenden

Graciliskalk eiaige Felsen ungeschichteten Kalkes, die ich

unbedenklich fur Esinokalk anspreche. Es ist auch nicht

weiter verwunderlich, wenn ich bisher nicht auch die iibrigen

Schichtglieder zwischen Graciliskalk und Hauptdolomit nach-

weisen konnte; ich mochte nur daran erinnern, dafi diese

ganze Schichtfolge zwischen den gleichen Schichten des Castel

dell' Asino ebenfalls auBerst reduziert ist; nur durch die

giinstigen Aufschliisse am Eingaug der Valle di Marmentino
ist es moglich geweseD, hier samtliche Zwischeriglieder nach-

zuweisen 1

). Auf der Westseite der Val Morina allerdiugs

verlauft ein Querbmch, durch den der Hauptdolomit des Monte
Pergua direkt an den Graciliskalk im Osten anstoBt, und
auch in der Valle die Tavernole trennt ein Langsbruch, der

iiber die Forcella di Pezzoro zieht, die weitausgedehnten

Schichten der mittleren Trias von dem Dolomit des Berges

selbst.

Auch aus anderen Griinden ist die Annahme einer Uber-

schiebung des Dolomites des Monte Pergua auBerordentlich

unwahrscheinlich. Man sieht eigentlich nicht den Grund ein,

weshalb diese Uberschiebung nicht auch auf der ostlichen Talseite

der Val Trompia aufgeschlossen ist. Der Dolomit des Castel

dell' Asino bildet die direkte Fortsetzung des Dolomites des

Monte Pergua, nur daB er infolge einer Senkung der ganzen

Schichtserie nach Osten erheblich viel tiefer liegt. Aber
diesen Dolomit als Esinodolomit anzusprecheu, wagt auch

CACCIAMALI nicht. So sieht er sich denn genotigt, seine

Uberschiebung mit dem Monte Pergua aufhoren zu lassen und
ihn als grofie Klippe von Esinokalk, als ein Korallenriff,

wurzellos auf seiner Unterlage schwimmen zu lassen (II). Nun
ist nicht einzusehen, weshalb diese bedeutende Uberschiebung

gerade auf der Westseite des engen Mellatales aufhoren sollte;

man miiBte sie unbedingt auch auf der ostlichen Talseite

wiederfinden, zumal dieser Teil tektonisch tiefer liegt als die

Schichtfolge des M. Pergua. Aber hier ist am Castel dell'

Asino nichts von einer Uberschiebung zu sehen; das scheint

mir einer der gewichtigsten Griinde zu sein, die dem Vor-

handensein einer Uberschiebung auf dem analog gebauten West-

hang (M. Pergua) widersprechen. Denkt man sich aber die Uber-

*) Vgl. Bittner, A.: Nachtrage zum Berichte iiber die geologischen

Aufnahmen in Judikarien und Val Sebbia. Jahrb.k.k.Geol.Reichsanst. 33,

1883. — Ttlmann, N.: Tekton. Studien im Triasgebirge des Val Trompia.

1907, Taf. II, Prof. 3.
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schiebung urspriinglich auch ostlich der Val Trompia Yor-

handen und die Uberschiebungsmasse nur durch die Erosion

weggefiihrt, so miiBte man annehmen, daB der westliche Teil,

in dem heute die Uberschiebungsmasse noch erhalten ist, an

einer auBerst scharfen Flexur gegen den Ostteil abgesunken

ist; von dieser aber sieht man nichts, sondern im Gegenteil,

man beobachtet ein Senken des ostlichen Teils 1

).

Unter diesen Umstanden kann ich mich den tektonischen

Anschauungen CACClAMALls in keiner Weise anschlieBen ; in Wirk-

lichkeit ist weder die obere noch die untere UberschiebuDg am
Moute Guglielmo Yorhanden ; zur Annahme solcher aus Uber-

faltungen gegen Siid hervorgehenden Storungen gelangt man nur,

wenn man zwei Profile, die in Wirklichkeit nichts miteiDander

gemein haben, ineinander projiziert. Ich halte daran fest, daB

das tektonische Phanomen am M. Guglielmo ein Ab-
senkun gsproz eB ist, der sich nacb Westen, Siiden und
Osten um den Berg gleichzeitig Yollzieht und in seinen
Endw irkungen nur dadurch Yariiert, daB einerseits

deutliche Flexuren erhalten blieben, wahrend diese
an Stellen scharferer Absenkung in Senkungsbriiche
iib ergehen.

') Es erscheint hier angebracbt, auf die irrtiimliche Auslegung
einer kurzen Bemerkung hinzuweiseu, die ich in den „Tektonischen Studien
im Triasgebirge der Val Trompia" (S. 47) gemacht babe. In der oberen
Valle d' Irma fand ich auf der Nordseite des Castel dell' Asino, an-

scheinend mitten in Raibler Tuffen, eine kleine Kalkmasse, die ich ihrem
Habitus nach fur Recoarokalk(?) ansprach. Aller Wahrscheinlichkeit nach
bildet sie, soweit bich das bei den auBerst uniibersichtlichen, schlecht

aufgeschlossenen Verhaltnissen iibersehen lafit, die Unterlage der Scholle,

die vom SantellonepaB bis zum Dorfe Marmentino reicht. Aus diesem
Vorkommen macht nun Cacciamah eine Klippe, die auf den Raibler-

Schichten aufliegt, und deutet sie als den letzten Rest der Uber-
schiebungsmasse des Monte Ario; dieser Ansicht schlieBt sich auch
Rassmuss und Boxomim an. Ich glaube, daB keiner dieser Autoren
die im dichten Busch versteckte Kalkrippe iiberbaupt gesehen hat.

Diesen Fetzen mit dem Graciliskalk des Monte Ario zu verbinden, ist

vollig ausg< schlossen bei dem Verlauf und dem Charakter der Storungs-
linien westlich des M. Ario in der Val Sorda; ich wiirde davon ab-

geselien habeo, auf diesen Irrtum naher einzugehen, wenn er nicht

geeignet ware, Verwirrung anzurichten bei denen, die nicht mit den
Einzelheiten der Tektonik und der Oberflachengestaltung dieser Tiller

genau vertraut sind.

Manuskript eingegangen am 23. Miirz 1914.]



Erklarung zu der Tafel XXII.

Fig. 1.

Panorama des Monte Guglielmo vom Ostabhang der Punta
d'Armala ostlich des Hauses Ronco di Casere. Gezeichnet nach
Photographien des Yerfassers. Man uberblickt auf dem Bilde die drei

Stufen, die den Siidabfall des Monte Guglielmo bilden. Der Verlauf

der Langsstorungen ist mit dicken Linien eingezeichnet, I ist die obere,

II die untere Bruchlinie. Die Querstorung ostlich Dosso Fontanazzo ist

mit einer dicken, quergestrichelten Linie gekennzeichnet. Das Gipfel-

massiv des Monte Guglielmo besteht aus einer schwach nach SW ge-

neigten, flachlagernden Schichtfolge von mittlerer Trias; am Monte
StalJetti ist der Graciliskalk besonders machtig entwickelt; er ist hier

gegen S schwach synklinal aufgebogen. Wahrend die folgendea

Schichtglieder der anisischen und ladinischen Stufe stark reduziert sind,

bildet der Esinokalk den Gipfel der Corna Tiragna bis zum (nicht

sichtbaren) Gipfelpunkt des Monte Guglielmo und gegen W bis zum
Monte Marchione. Ein machtiges Lager von Porphyrit und Tuff von
Wengener Alter unterlagert ringsum den Esinokalk. Die zweite Scholle

(Mittelscholle) besteht aus der gleichen Schichtfolge; hier ist der mittlere

Teil der Trias und des Wengener Porphyrits stark reduziert. Gegen
Osten keiit die Scholle zwischen den konvergierenden Langsbriichen I

und II aus. Erst westlich der Querstorungen am Dosso Fontanazzo
zwischen denen auch etwas Lias erscheint, verbreitert sich die Scholle

erheblich; hier hat man die schone Flexur auf der Siidseite des Dosso
Fontanazzo, die auf dem Bilde besonders an dem Abbiegen des Esino-
kalks kenntlich ist. Die Langstorung II, die durch den Querbruch
im westlichen Teil weit gegen Siiden verschoben ist, tragt den Bruch-
charakter besonders deutlich zur Schau beim Durchschneiden der Val
di Colonno. Sudlich baut sich die Wandung der Valle d'Inzino bis zu

den Berggipfeln aus einer fast 1000 m machtigen Serie von Haupt-
dolomit auf, der sich durch seine gleichmaBige Bankung deutlich

kenntlich macht.

Fig. 2.

Blick auf die beiden Langsbriiche in der Val di Colonno
(ostliches Drittel des Panoramas). Photographie des Verfassers. Mit
dicken Linien ist der Verlauf der Langsbriiche nach meiner Aufnahme,
mit gestrichelten Linien der Verlauf der Storung II (Uberschiebung)
nach Cacciamali eingezeichnet. Man erkennt, daB der M. Nistola zu

dem machtigen Hauptdolomit gehort, der bis zur Taltiefe herabreicht.

Auch demonstriert das Bild die Unmoglichkeit einer nach nach N
fallenden Uberschiebung selbst nach dem Verlauf, den Cacciamali
annimmt. Der Hohenunterschied zwischen dem Schnittpunkt der Bruch-
linie in der Talsohle der Val Colonno und der Einsattelung siidlich

des Monte Nistola betragt fast 400 m bei einer Horizontalentfernung
von etwa 1 km.

Fig. 3.

Blick von dem nordlichen Talhang der Va lie delle Selle auf
das Abbiegen des Graciliskalkes der Sellescholle an dem
Querbruch nordlich CasaPontogna. Photographie des Verfassers.

Im Osten fallt der iiberkippte Graciliskalk steil nach N: gegen die Bruch-
linie zu ist er scharf nach W heruntergebogen; er stoBt hier an ge-

stauchte Servino-Schichten an. Der Graciliskalk stoBt im S an einem
steil nordlich fallenden Langsbruch (Aquivalent der oberen Bruchlinie

des M. Guglielmo) an den Raibler Porphyrit der Hohe J Dossi, der

den oberen Teil der in der Val di Pezzoro aufgeschlossenen Antiklinale

bildet.
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