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D a s  Marmo l ata-Ma s s i v ( We s t l i che Do lom i ten ) wurde im Maß s tab 
1 : 1 0 . 000 geo l og i s c h  neu aufge nommen . 

D i e  Forma t ionen d i e s e s  Bergmas s i v s  r e i chen z e i t l i c h  v om oberen 
P e rm ( Be l le rophon s c h i c hten ) bis i n  die obe re T r i a s  ( Ca s s i aner 
S c h i chten ) und be s te hen vorwi egend aus Karbonatge s te inen . Haupt
fe l sbi l dner i s t d e r  g rößten te i l s  s t ruktur l o s e , s e l ten g e s c h i ch 
te te , l a d in i s ch-karni s c h e  Ma rmo la taka l k . Am Nord- u n d  S üdrand 
d e s  Ma s s iv s  be f inden s i c h  E ruptivge s t e ine ( im Norden vorw i e
g end Kon g l omer a t e  der Marmo l ata, im Süden P i l l ow l aven und 
P i l l owbr e c c i e n ) .  

N eben d em k la s s i s chen Ri f f konz ept , we l che s P .  LEONARD I für d i e  
s e h r  mächtigen , lad i n i s ch-ka r ni s chen Karbona tma s s ive der D o l o 
m i t e n  ( u.a . d e s  Marmo l a ta-Ma s s iv s ) en tw i ck e l te , ex i s t i e rt neuer
d i n g s  e i n von P .  CROS en twi c ke l te s  Sed imen t a t i on s s chema für d i e  
Do l om i ten , i n  d em d i e  Dolomiten i i f fe a l s Ka rbonatp l a t t f ormen 
( c arbonate bu i ldups ) ange sehen werden . 

Vor al lem in tek toni scher H i n s i c ht i s t  d a s  Marmo l a ta-Ma s s iv 
i n t e re s s ant . .  E s  i s t  nach N gene igt und s tellt erffie Brachy
Ant i kli n a l e  dar . D i e  Tekton i k  i s t durch das Vorh�nden s e in mehr 
oder weniger E - W- g e r i c h t e te r  F a l ten , Bruch f a l ten und Ü be r s c h i e - , 
bungen m i t.n ach N e i n f a l lenden Ac h s enebenen b zw . Bewegung s bahnen 
charakt e r i s i er t . Außerdem ex i s t i e ren vier ve r t i k a l e  H auptk lu f t 
s y s teme . Sehrkomp l i z i erte Verhä l tn i s s e  herrs chen a n  der Südse i te 
d e r  Marmo l a ta ( Cont r inta l ,  Ombr e t tapaß , Ombrett a ta l ,  I Negher , 
P a le d e i  Men in , P i z z o Gud a ) . E n t l ang dfe ser Z on e  be f i nden s i ch 
me hrere Übe r s c h i ebungen , we lche die seit l angem bekannte 
S chuppen s truktur bewi rken . 

Da s i ch auch im Bereich des l ad i n i s ch-karn i s chen Marmo l a taka l k s  
.s e lbst ( Ombr e t ta- S a s s o  Verna l e -Ma s s iv , Marm o l ata-Ma s s iv , P i z z o 
Gud a )  mehrere Ü ber s c hiebungen be f inden , e r s ch e i n t  mir d i e  
Ge s amtmächtigk e i t  des Marmo l a ta k a l k s  ( über 1000 m an d e r  Marmo
l a ta-SE - Wand ) n i cht unbe d ingt p r imä r bed ingt zu s e in . 

E in e  von v i e len Au tor en angenomme ne Marmo l a ta-An t i k l i n a le e x i 
s t i ert i n  Wi rk l i chke i t  n i ch t u n d  i c h  s ch l age d a h e r  vor , d i e s e  
Be z e i chnung i n  Z ukun f t  n i c h t  mehr z u  gebrau chen . Am SE - Rand der 
Marmo l ata be f i ndet s i ch süd l i ch der Forc a - ü be r s c h i ebun g , we l che 
d i e  ö s t l i che Ve r längerung der Marmo l ata-übe r s ch i ebung i s t , die 
P i z z o-Guda- ü be r s c h i ebung ( neuer N ame ) . 

D i e  Erup t i va ( P i l l ow l aven und P i l lowbre c c i e n ) ,  welche vom 
Ombr ettapaß b i s  I Negher a n z u tref f e n  s ind ,  l a s sen k e ine Fa l ten
s trukturen e r kennen und l i egen vermu t l i ch k onkordant a u f  Mar
m o l a tak a l k . 



Um den großtektoni s chen Bau d e s  Marmo l ata-Mas siv s z u  deuten , 
sind mehrere Mög lichkeiten gegeben : 

1) Man kann d avon au s g e hen , daß die g e s amte s t ratigraphis che 
Ab fo lge des Marmo l a ta-Ma s siv s g e f a l t e t  ist und großräumig 
g e s ehen ein e von N nach S ver lau fende Fo lge von s üdve rgenten 
F a l ten dar s te l l t , die im Bereich der Marmo l a ta- Südseite ( Marmo
l a ta , Cime Ombretta) a l s  An tik lina len in E r s c heinu ng treten , 
v on denen j ewei l s  nur die N ordf lüg e l  ausgeprägt sind . Die s 
häng t o f f ensichtlich mi t dem Vorhandensein von kompe tenten und 
ink ompetenten Ge s t einen z u s ammen , die bei den F a l tungsvorgängen 
unter s c hiedlich re agierten . 
Der Verne l kamm und die Ma rmo lata s te l len d emnach den nach S 
auf s teig e nden Ast ein er Antik lin a l e  dar , die weiter im S keine 
Fort s e t z ung findet , wei l  ihr Kern ( We r f ener S c hichten) e n t l ang 
der weniger s teil nach N ein f a l lenden S chenke l ebene abge s chert 
i s t  und heu te im S a tte l die ser Fa l te n s truktur z u tage tritt . 
Die s e r  ein s eitige An tik lina l komp l ex ( Brachy -An tik lin a l e) liegt 
nun s amt s einem Kern auf dem a u f s teigenden As t einer s üd lich 
an s c h ließenden An tik lin a l e  ( Fran z e d a s -An tik lin a l e) , deren Süd
f lüge l eben f a l l s  nicht au sgeprägt i s t . 

2) Das Contrinta l s t e l l t  ein e Ar t H a lb f e n s te r  dar , d e s s e n  Sedi
mente ein Gewö l be bild e n , we lc hes eine nach E eintauchende Ach s e  
be sit z t . Der An tik lin a l k e rn be�teht vorwiegend aus Wer f ener 
S chichten mit komp lizie r tem inter nen Bau . Den Rahmen d e s  Ha lb
f e n s t e r s  bi lden mächtige Karbonatge s tein sma s sive . Im N sind 
dies der Col laccio , der Ve rnel kamm und die Ma rmo l a ta , im S der 
Co l Omber t  und die Cime Omb r e tt a . Es s chein t s e hr wahr s chein
lich , daß sich·d e r  An ti k lina lkern unter der Marmo l ata o s twä r t s  
for t s e t z t  u n d  i n  Form d e r  k leinen S chuppe v o n  We r f ener S chich 
t e n  a m  Fuße d e s  Pi z z o Guda wiedeL. sichtbar wird . Der An tik lin a l 
k e r n  s e l b s t  i s t  ge f a l te t , in nerha l b  d e r  Fal ten ve r s c huppt und 
s üdvergen t .  Die S treifen von Buchens tein er S c hich te n  und We r f e 
ner S chic hten i m  Cont rink a l  des Ombr e t ta ta l e s  sind au f die se 
Wei s e  z u  erk l ä ren . 
Die Marmo la ta-übe r s chiebung k ann nach die s er I n terpretation a l s 
S cheite l riß aufg e f aßt we rden . Ob der " Nord f lüge l "  der Ma rmo l a ta
Antik lin a le wirk lich d e r  N o rdf lüge l derse lben i s t , b leibt wei
terhin f r ag lich . 
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