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Some st r at ig raph i c al p robl e  m s  of the T r i a s s  ic s y s t e m  a r e  d i s  cu s s e d .  The 
Fe r m ian - T r i a s s i e  boundary i s  pl a c e d  at the top of the Ot o c e r a s  woodwa r di 
zone _ ( = Ot oce r a s  bo r eale zone ) .  The L o we r T r1a s s i c  s e r ie ( Scythian s e r1e) · 
i s  divide d into the B r ahman ian s tage ( Elle s me rian an d Gan da r i an sub s t a 
g e s ), Jakut ian s t a g e  an d Olenek ian s tage . T h e  Ol enekian - An i s i an boun da
ry is p l a c e d  between the Ke y s e rl ingite s sub r obn s tu s  and A c h r o ch o r d i c e ras 
an odo sum zone s .  The Pel son ic sub stage  is b r  iefl y d i s cu s s e d .  T he An i s  ian 
Lad in ian boundary i s  pl a c e d  b e tween the Par aceratite s q·inodo s u s  an d the 
Ap lococe  ras  avi s ian u s  zone s .  The H i mavatite s columbianu s zone i s  placed 
in the Sevat ic  su b s t age.  The Nor ian -Rhaet ian boundary i s  b r  iefl y di s cu s 
s e d .  
T h e  ammon o i d  ge nu s All o c e rati te s doe s n ot belong to the C e rat i t idae but 
to the Hungar ilidae; the ne  w subfa mil y Alloce rat itinae (Alloce  r at i te  s,  "'l s
raeli te s )  is int r o du c e d .  
T he ne w conodon t s p e  c i e  s M e tap ol ygn athu s zapfe i i s  e s t abl ish e d .  
A n e w  gen u s  and 2 n e w  sp e c ie s o f  p s ychro spheri c Ba i r diac e a  ( O s t r a coda)  
a r e  de s c r ib e d .  T he ne w gen u s  W illella is  int r odu c e d  fo r Notocythe re  ? 
hoffmannl. The charophyte gene r a  St ellatochara ( s yn onym: Maslovi c ha r a )  
an d Clavat o r ite s ( s yn onym:  Cun e ato cha r a )  a r e  b r iefly d i s c u s s e d . T he n e w  
subfamily Cl avator i t in ae i s  e s tabl i s h e d .  
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1 )  St r atig raphie:  

In den l e tzten 2 0  J a h r en e r s chienen eile V ielz ahl A r b e iten übe r t r ia s s i s che 
A mmon iten un d die dar auf be r uhen de O rtho chronologie der T r ia s .  Dank 
de r A rbe iten meh r e r e r  s o wje t i s che r Auto ren· (u.  a.  KIPARISOVA, POPOV, 
SEV YRE V, VA V IL O V ) , jap an i s che r (u.  a.  BANDO) und n o r dame r ikan i s c her 
A ut o r e n  ( u .  a .  SIL B ERLING, T O Z ER) konnten die Mäng el, wel c he de r 
n icht s de stowenige r g r o ßa rt i gen Synthe s e  de s T r i a s s y st e m s  dur ch MOJ SI 
SOV I C S ;  WAAG EN & DIENER 1 89 5  im B e r e ich de r Unte r- un d Obe rt r i a s  
anhafte ten , im we s entl ichen gekl ä r t  we r den . F ü r  da s M ittel- und Obe r an i s  
zeigte  ASSER E T O  ( 1 97 1 )  auf, d a ß  nicht  d i e  ur sp rüngl i c he Zonen€inte ilun g 
MOJ SISOV I C S, s onde rn spät e re  Modifikation en fal s ch war en. Z u r  Modifi 
z ie rung de r s t r at ig r aphis chen. Glie de run g  de r Unt e r t r i a s  konnten d i e  e u r o 
p ä i s c hen Geologen wen ig be it r ag e n ,  da au ch d ie tethyale Unt e rtrias Eu r o 
pa s z u m  g r ö ßten Teil i n  ammon itenf r e ie r F a zie s vo r l ie gt ;  hie r haben 
s i ch vo r all e m  s o wjet i s che Auto r en ( Unte rt r i a s  Sib i r ien s ) ,  s owie T O Z ER 
( Unte r t r ia s  Nor damer ika s ,  z .  T .  auch A s ien s ), K U M M EL ( Unte r t r i a s  
Nor dame rika s un d A s ien s ) ,  BANDO ( Unt e rt r ia s  A s i e n s )  u n d  C H A O  ( Un 
t e r t r i a s  C h in a s )  g r oße V e r dien s t e  e r wor b e n ;  e in en b e deutenden Ant e il an 
de r E rfor s c hun g de r Unt e r t r ias  von G rönlan d  hat TRÜ M P Y .  Übe r r a s chend 
war die  T at s a che , chß die Revi s ion der Gl i e de run g de r Obe r t r ia s  n i cht  von 
den B e a r b e iter n  de r H all s tätte r T r ia s (Alp e n )  au s gin g, wie man da s hätte 
e r wa r t en könn e n, zu mal alle Typ u s l okalitäten der Obe r t r  ia s in den Alpen 
l i e g e n .  Die P r oble me de r Obe r t r ia s - Gl i e de rung, die vo r alle m auf tat s äch
l iche r o de r s che inba r e r Kon dens ation ("Kon den sation s effe kt" be i alt en 
Auf s ammlun g en ) s owie te kton isc hen Kompl ikation e n  ( vor allem Spalten 
füllung e n )  de r ammon it e n r e ichen Pro file de r H all stätte r T rias be r uht e n ,  
wtir den fa s t  au sn ahmslo s dur c h T O Z ER g ekl ä r t .  E r st i n  de n le tzten J ah
r en wur de du r ch KR YST Y N  u .  a .  e in e  Reihe s e h r  inte r e s s anter A r b e iten 
übe r die  C ephalop odenstratig r aphie de r H all s t ätte r Obe rt r i a s  ve r öffent
l ic ht, welche die  n euen Gliede run gen T O Z ER' s auch in den Typ u s l okal it ä
ten be stätigen konnt en . Damit haben d ie s e A rb e i t en b e t r ä chtl i che  B e de u 
tung f ü r  d i e  Stabil i s ie rung de r Obe rt r i a s s t r at ig r ap hie , ob wohl sie mit 
e ine r Au snahme ( Stellun g aonoide s - Z on e  /nan seni- Z on e  )nicht übe r  die 
s c hon zuvo r von T O Z ER pu-bl izie rten ne u en E rkenntni s s e de r Obe r t r ia s 
St ratig raphie ( au ch hin sichtl ich de r alp in en Abfolgen ) hinau sgehe n .  So 
wi c ht�g die A mmon iten auch fü r die Orthochronol og ie de r T r ias s in d, de r 
übe rwie g e nde T e il de r t r ia s s i schen Se dimente läßt  s ic h  m it Ammon it en 
nur be dingt ode r gar n icht e in stuf en . Die s g ilt  n i cht nur für  die te r r e s t r i'
s ch e n, l i mn i s chen , bra ck i s c hen un d hyp o- b i s  hyp e r s al in aren Ablage run 
g e n ,  di e auf den heu tigen Kontin en ten et wa 5 0  o/u de r Trias ablage r un g en 
bil den, s o nde rn a u ch für di ejen igen ma r in en Se dime nt e (übe r 50 o/u), in 
dene n  A mmon iten fehlen ode r auße r o r dentl ich s e lt en s in d. Selbst in a m 
mon it en r e i c hen Ablage run g en ko mmt e s  vo r ,  d a ß  die  A mmoniten z .  T .  n u r  
i n  e in zelnen B änken auft r e t en un d die daz wi s chen l ie gen den B e re i che mit 
Ammon it en n i cht e xakt e in g e stuft we r de n  können. 
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Au ß e r  den Ammon it en hab en b e i  den Makr ofo s s il ien vor allem die Da sycla
da c e en , Mu s ch el n , B r a chiop oden un d C r in oiden g r oße - Be deutung für s t r a 
t i g r ap hi s ch e  Ein s tufungen, vor all e m  in a m mon itenfre ien o de r - a r men Se 
dime n t en . Die D a s yclada c e en haben s i c h  n a c h  den Unte r s u chungen von 
B Y STRI C K Y ,  O T T , u .  a. als au sgezei chne te L e itfo s s il ien fü r die we it ve r 
b r e it et e n  D a syclada c e e n - führ en de n  Fl a c h wa s s e rkalke und - dolomite e r 
wie s e n, die im allgeme in en au ß e r  Da syclada c e en kein e  ode r nu r wen ig 
s t r at ig r aph i s c h  ve r we rtba re  Fo s s ilien führ en ( au c h  Mikr ofo s s il ien l a s s en 
s i c h  au s die s en Se dime n ten s c hle c ht ge winnen , z. T .  s ind  s ie au ch p r imä r 
s e lte n ) .  Be i den Mu sch eln h ab en vor all e m  die A rt e n  de r r e g ional we it ver
b r e it e t en G attungen C l a raia , Daon e l l a ,  Halobia und Mon ot i s  g r o ß e  Be de u 
tung, aber auc h  s ol c he Gat tung en wie Ne ome galodon , Myopho r ia ,  Ent e r a 
p l e u r a  u .  a.  m .  s te llen wi cht ige Lei tformen . V e r s chiedene Br achiopod en a r 
t e n  s in d  vom Pel s on b i s  Rhät wichtige L e itfo r me n .  C r in o i de n  s ind  vo r al 
lem im Ani s z. T .  al s Le itforrnen von Be de utung; die  s chon zu den Mik r o 
fo s s il ien gehör enden Rove a c r in iden r e s t e  s t el len  vo m Langoba r d  b i s  zu m 
T uval e ine Anzahl wi cht i ge r un d weit ve r b r e itete r L e itformen . Nach den 
e r s ten A rb e it e n  von P E C K  un d KRISTAN - T OLLMA NN hat s ic h  be s on de r s  
MOS T L ER u m  d ie E r fo r s chung die se r in de r T ri a s  b i slang n o c h  wen ig be
kannten G ruppe s e h r  ve r dient ge ma cht . 

Ob wohl die oben genannt en Mak r ofo s s il g r uppen in e inz elnen s t r at ig r ap h i 
s c h en Be re ichen un d unt e r  _be st immt en faziellen Be dingun gen· d ie  A mm o 
n it en a n  Lei twe rt b e i  we ite m  ü b e r t r effen ( z .  B .  i n  D a sycladace enkalken und 
- dolomiten,  wo Ammoniten me i s t völl ig fehlen) ,  stehen s ie in ihr e r  strati
g r ap h i s chen Au s s agekraft in s ge s amt ge s ehen hinte r die s e n  deutlich zu r ück. 
And e r s  ve rhält e s  s i ch mit den Mik r ofo s s ilien , we l che in ihr e r  G e s amtheit 
b e t r a chtet  ( z .  T .  gilt die s abe r au ch für e inzelne  G rupp en all e in ,  z. B. Cq
n o dont e n )  die A mmon iten bei we it em an s t r at ig r aphi s cher  Au s s ag e k r aft 
übe r t r effen und zudem n och au s gezei chn ete E rge bn i s s e  be i ökolog i s c h - fa 
ziel len Analys en l iefe rn . Etwa 5 0  o/u der t r ia s s i s c hen Se dimente la s s en 
s ich n u r  mit Mikr ofo s s il ien exakt glie de rn . Dazu g ehör en z .  B .  die l i mn i 
s c h en ,  b r acki schen , hyp o s al inaren und g r au en t e r r e s t r i s chen Se dime nte , 
die auf  den heutigen Kontin enten e in e n  g r oßen Ant e il de r T r i a s s e dimente 
u mf a s s e n .  J e  n ac h  Faz i e s stellen fü r die s e  Se dimente  die C ha r a c e e n - Oo 
g on ien , O s t r a c o den , Megasporen un d Mikr o sp o r en au s ge zei chnete  L e i t 
forme n ,  wenngle ich z .  B .  <li e C ha r ace en - Oogoni en z .  Z .  n o c h  l an ge n i cht 
au s r e i ch end e rfo r s cht s ind.  Auch vie l e  m akrofo s s il arme o de r - f r e ie voll 
marine Se di mente l a s s en sich nu r mit Hilfe de r Mikr ofo s s ili en e xakt e in 
stuf e n .  Selb st  a u s  ep imetamorphen Se dimenten konnten in le tzte r Z e i t  gut 
e rh alt e n e  Mikr ofo s s il i e n  gewonnen we rden, die eine s t r ati g r ap hi s che Ein 
s tufun g b i s h e r  bio s t r atig raph i s ch n icht zu unte r gl ie de rnde r Se r i en e rlaub 
ten (vgl . KOZUR & SIMON 19 7 2  und in Dru c k ) . W ollte man b e i m  heutig�n 
Kenntni s stan d  e in e  Re ihenfolge de r E ignung de r tria s s i s chen Mikr ofo s s i
l i en für  s t rati g r ap h i s che Z we c ke auf ste llen, s o  wü r de s ie· e twa l aut en: 
C onodont e n  - O s t r a c o den - H ol othu ri en s kle r ite  - Mikr o sp o r en - Fo r ami-
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n ife .ren - C ha r aceen - Oogon i en - Mega spor en - Rove a c r in i den - Scol e c o
dont en - Mik r op r oblematika - Op hiu r en r e ste - Schwammna deln - Fis ch 
r e s te  - Hy st r i c h o s phä r it2:1 - R;1diola r ien . Be rück s i cht igt rnan abe r den 
tat s ä c hl i c hen Be s t and an lzurzL:;bigen A r ten so\X.· ie die V e r b r ei tung in Ab
hängigke it von de r Fazie s ,  dann müßte d i e s e  Rangfolge e t wa laut en : O s t r a 
c oden - C onodonten - For am inife r en - Radiola r ien - Mikr o s p o r en - Holo 
thu r ien skler  ite - C h a r aceen - Oogon ie n - Mega spor en - Rove ac r in i den -
Mik rop r oblemat ika - Fi s c h r e s t e  - Hy st r i c h o sphä r iten - Op h iu r e n r e s t e  -
Scol e c o dont en - S c h wammn adeln . Dabe i s t ell en z .  B. die Ra diola r ien die  
g r ößte Anzahl an ku rzl e b igen A r ten, t r et e n  je doch nu r in  be st immt en Fa 
zie s be r e i c h en auf un d las s en s i ch s e l b s t  b e i  häufigem V o rkomme n mitun 
te r  n i c ht in au s r e ic hend gut e r  E r h altung ge winne n .  Hin s ich tl i c h  de s Anteils 
ku rzle b ige r A r t e n  folgen dann die O s t r a c o den , die im Unt e r  s ch i e d  zu den 
Ra diola r i en e ine auße r o r dentlic h g roße V e r b r e1tung haben und vom limn i 
s c h en b i s  hyp o s alinaren  Be r e i c h  i n  allen Wa s sE,rti efen vo rkommen . Reich 
an ku rzl eb igen A r ten s ind  auch die Fo r amin iferen, d ie abe r nur vom Bra 
chyhalin ikum b i s  zum Hyp o s al in a r  vo rkommen . Deutl i c h  wen ige r kurzle 
bige A r ten wei s en die  C onodont en auf , die s i c h  abe r im ma r inen Be r e ich  
du r ch e ine we ite  V e r b r e itung und le i c h t e  Ge winnb a rkeit au sze i c hn e n .  Mi 
k r o s p o ren be s itzen zwa r wen ige r A r ten mit geringe r st rat ig r aphi s e h e r  
Re i e h  we ite al s die bi she r genannt en G ruppen , ze i c hnen s ich abe r du r e h  
e in e  fa s t  un ive r s elle V e r b r e itung au s (auße r Rot s e diment en ) .  De r An t e il 
ku rzle b ige r A r t en i s t be i den H olot hu r i en - Skl eriten zwa r n i c ht s e h r  g r oß, 
ih r e  weite  V e r b r e it ung in ma r inen Se dimenten , die g r oße r egionale Rei c h 
we ite e inz eln e r  A r ten s o wie  die  l e i c hte G e winn ba rke it s o wohl au s Kalken 
al s au c h  au s Me rgeln ma chen s ie je doch zu recht guten Le itfo s s ilien . Cha
r a c e e n - Oogon ien und Mega s p o r e n we i sen zwar e in e  beträ chtli c he Anzahl 
A r ten mit  ge r inge r  st r a t ig r ap h i s c h e r  Rei c hweite auf ,  doch ist  ih r V or kan
men faziell zieml i c h  sta rk begr enzt . V e rgli chen mit den and e r en di sku 
t i e r t e n  Fo s s ilg r uppen , i s t  die A r t enzahl de r Rove ac r in iden ge r ing un d 
auch ih r e  V e rb r e itung i s t  im we s entlichen auf das  Langoba r d  und Ka rn 
be s c h ränkt (im No r sel ten ) ,  doch handelt es  s i ch bei den auf t r e ten den A r 
ten me i s t  um re c ht ku rzl eb ige Fo r men mit s e h r  g r oßer regionale r Re i c h 
we ite , s o  daß man au ch d i e  Rove ac  r in i den r e  ste zu den s t  ra t ig raphi  s c h  
wicht igen Mikr ofo s s il i en de r T r ia s zählen muß ,  wozu man au c h  n o c h  die  
Mikrop roblemat ika s t el len kann , die e ine  ganze Anza.hl ku rzleb ige r A rt e n  
aufwe i s en .  Die  s t rat ig r ap hi s c he Be deutung de r r e s t l i c hen G ruppen i st ge 
ring,  wenn s i e  auch für den e inen ode r an de r en ße r e i c h  z .  T .  von Bedeu 
tung s e in können . D e r  Ante il ku rzl e b ige r A r ten b e i  den Hyst r icho s p hä r i 
t e n  läßt si c h  n o c h  n i c ht ab s c hätzen ; b e i  den ve rble ibenden G r uppen - viel 
leicht  m it Au snahme de r Fi s c h r e s t e  - i s t  e r  ge ring. 

Die Pionie r a rbe iten auf dem Ge bie t de r Au s we rtung de r t r ia s si s c hen Mi
k r ofo s s ilien für s t r atig r aphische Z we cke le i st e ten s o wjetis che P aläont olo 
gen (u . a .  SNEJDER) . T r otz de s be i vie len G r uppen n o c h  r e cht  ge ringen 
Be a r be itung s s t ande s s ind be r e i t s  h e u t e  die t ria s si s c h en Mik rofo s silien 
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be s s e r  zu s t r at ig r aph i s chen E in s t ufung en gee ignet und vor alle m viel  un i 

. ve r s ell e r  an wendb a r  al s d i e  M ak r ofo s s il ien , ganz z u  Schweigen von ih r e r  
B e de u tung fü r die Paläoökol ogie de r T r i a s .  B e sonde r s  be deut s a m  s ind die 
M i k r ofo s s il ien auch fü r g r o ß r äumige Ko r r elat ione n .  

I m  folg e nden s oll a u f  e in ig e  P r obl e rne de r T r i a s s t r atig r aphie e in g eg ang en 
we r den , wie sie s i ch au s de r Si cht komple xe r Aus we rtung en de r Makr o 
und M i k r ofaune n e r g ebe n .  

P e r rn / T r ia s - G r en z e  
B e i  KO ZUR ( 1 972, 1 97 3 )  we r den d i e  P robl e rne de r P e r m / T r ia s - G re nz e  
au sfüh rl i ch di skutie r t .  D i e  E r gebn i s s e  lauten ku rz zu sarnrne n gefaßt: 
a )  D ie Ot oc e r a s  woodwa r di - Z one ent sp r i cht de r Ot o c e r a s  bo reale - Z one;  

alle älte r e n  Z onen (Ot o c e ra s  con cavu rn - Z one , X en odi s c u s  t r ivi:l.l e - Z on e )  
mü s s e n  dahe r zum P e r m  g e s tell t we r den , ganz unabhän gig davon , we m 
man die P r i o r ität  de r e r s ten  E in s tufun g de r Ot o c e r a s  wo odwa rdi- Z on e  
zub ill igt . 

b )  G R IE SBA C H  ( 1 8 8 0 )  s tuft e die woodwa r d i - Z one auf G rund von A mmon i 
t e n  i n  die T r i a s  e in ,  die i n  de r woodwa r di - Z on e  s .  s t r .  gar  n i cht vo r 
kommen,  s ond e rn we s entl ich jünge r un d e in deutig t r ia s s i s ch sind.  D ie 
Oto c e r a s  woodwa rdi - Z one s .  st r .  (d.  h .  in ih r e m  heut igen Umf ang ) wu r 
de e r s t mal ig von NOE T LING ( 1 901) e in gestuft , de r s i e  in s Pe r m  stel lte. 

c) Die G attun g Ot o c e r a s  wurde u r sp rüngl i c h  n i cht al s älte s t e· t r i a s s i s che 
A mm on itengat tun g an ge s e hen , da m an die s e  G at tun g viel weite r faßte 
al s heute un d zu ihr die Mehr zahl de r heutigen Oto c e r a c e a e  zählte , d ie 
dur ch weg p e r m i s ch s ind .  Es wu rde sog a r  imme r wie der he rvor gehoben 
daß die  Gat tun g Oto c e r a s  auße rhalb  de r woodwa r di - Z on e  nu r i m  P e r m  
vo rk o mmt und daß die E in st ufun g de r wo odwa r d i - Z on e  i n  die T r i a s  nach 
de r t r ias s i s ch en A rnrnonit enbegl e itfaun a e rfolgte , die , wie unt e r b )  au s
geführt  wu r de , in de r woodwardi- Z one s .  s t r .  ga r n i cht vo rkommen . 

d) Ot o c e  r a s  i st de r l e t z te V e rtrete r de r obe rpe r rn i s chen Oto c e  rata c e a e  ,· 
die mit  s e ine m Au s st e rben n a chkommenlo s e rlö s chen.  Au ch alle an de 
r e n  M ak r o - und Mikrofaunen der Ot o c e r a s - füh r e n den Sch ichten s in d  
r e:ln p e rmi s c h  ode r ve rhalten s i c h  indiffe rent . L e digl i ch b e i  den A m 
moniten t r e t en i n  de r Oto c e  r a s  b o r e al e - Z on e  mit de r G attun g Op hi c e 
r a s  erste t r ia s s i s c he Ele mente auf; in den ält e r en Z on e n  (0. c on c avu� 
und X. t r iviale - Z on e )  fehl e n  selb st die s e  wenigen p r imitive-; t r ia s s i 
s chen  Fo rmen . 

e )  D i e  j e t zt du r ch weg zum Pe r m  gesiEllten Dora sharn - F aunen s in d  mögl i
c he r we ise g an z  ode r te il we i s e  Äqu i valen t e  de r Oto c e r a s - F aunen.  H in 
we i s e  auf e in e n  die s b e z ügl i chen P r ovin z i al i s mu s  l i efe rt  z .  B .  da s F e h 
l e n  de r Oto c e rat a c e ae i n  den Do r a sharn- F aune n .  

f )  E s  wi r d  vorge s chla gen , d i e  Otoc e r a s-F aun en i n  ih re r G e s a rnt.he it_zurn 
P e r m  zu s t el len (gan g eti s c he Unt e r stuf e  de r D zhulfa - Stufe ) .  
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Glie de rung de r Un t e r t r ias  
D ie Abgr enzung de r Unter t r ia s - Stufen wur de vo r al l e m  du rch die A r beiten 
von KIPAR ISOVA & POPOV ,  T O Z ER und VA V ILOV & L O Z OV SKIJ we itge 
hend geklär t .  D ie dab ei e ingeführten neuen Stufenb e z e ichnungen s ind j e dcch 
g r ö ßtent e il s  Synonyma von äl te ren Be ze ichnun gen , die bei  MOJ SISOV IC S; 
WAAG EN & DIENE R ( 1 89 5) e r st malig ve r wendet wu rden. Wicht ig e r  al s 
de r St r e it um Namen s ind j e doch e xakte un d e inhe it l ich ge handhabte Ab
g r e n zun gen de r e inzelnen Stufen.  Die s e  A.uffa s s ung ve rt r it t  auch TOZ ER 
( 1 97 1 ) , wenn er sch re ibt: " T he u s efulne s s  of recogn izing a stage fo r thi s 
p a r t (e s geht h i e r b e i  um die F r age Sp athian / OlE�nek )  of the colu mn s e e m s  
to  b e  accepte d by mo s t  cont e mp o r a r y  wo rke r s; what n a m e  i s  u s e d i s  of 
se con da r y  impo rtance p r ovide d that 1t be p r operl y defin e d11• 

Nach KO ZUR ( 1 97 3 ,  in D ruck ) s ollten die d r e i  Stufen de r Unte rt r ia s  fol
gende Beze ichnungen e r halten: 
1 .  B r ahman ian (B rahman i sch e Stufe = e i n  Te il de s Ot oce ratan + Gyronitan 

, s en s u  SPA T H  =In.· � s tufe s en su KIPA RISOVA & POPOV =ob e res  
G r ie s bachian + Die n e r ian sensu  TOZ ER) . Die .ae ze ichnung B r ahman i 
sche Stufe wu r de von MOJ SISOV ICS; WAAG EN & DIENER ( 1 895) e inge 
führ t; die Otoce r a s - F aunen we rden hi e r  nicht zum B r ahman ian ge stell t .  
D a s  B r ahmani an umfaßt d i e  Elle s me r ian - Unt e r stufe sen su  KOZUR 1 9 7 2  
(Ophice r a s  commune - un d P r optychite s s t r igatu s- Z on e )  un d da s G anda
r ian sensu MOJ SISOV IC S; WAAG EN & DIENER 1 895 (P r optychit e s  �
didu s - und V avilo vite s sve r d rup i - Z one ) .  

2 .  Jakut ian s e n su MOJ SISOV ICS; WAAG EN & DIEN E R  1 895 (= Oweilitan 
sen su SPA TH = untereE- O!enek s en s u SPA TH =unt e r e s  Ol enek s e n s u  
KIPARISOVA & POPOV = Smith ian s en s u TOZ ER = V e rchoj an sk s en su 
V A V ILOV & L O Z OV SKIJ: Mee koce r a s  g racil itat i s - un d Ana s ib i r ite s 
mult ifo r mi s - Z one; dazu noch eine we ite re,  b ishe r unbek annte Z one 
zwi sch en de r sve r d rup i - Z one un d de r g r acilitat i s - Z on e ) .  

3 .  Olenek(ian )  s e n su VAV ILOV & L O Z OV SKIJ ! (=obe re s Ol enek s e n su 
KIPA RISOVA & POPOV = C olumbitan + P rohungar itan s en su SPA TH 
Sp ath ian s en su T O Z E R: T i rolit e s ca s s ianu s -, C olumbit e s co s t atus- ,  
P r ohungar i te  s c r a s  s eplicatu s- un d Ke y s e r l in g ite s subr obu stu s - Z one; 
P r ohungar it e s s imil i s  i s t  e in Syn onym von :p rohungari te  s c r a s  s epl ica 
tu s ) .  D a s  Jakut ian umfaßt in de r Typu s r e g ion in NE - Sib i rien den ge 
s a mt en Be r e ich , den TOZ E R  al s Smithian be ze ichne t e , in de r Satt 
R ange dagegen nur den unte r en T e i l ,  währ end da s obe re J akut ian hie r 
al s e igene Stufe (Hyda sp ) au s g ehalt en wu r de ,  die s o mit e in Synonym 
de s ob e r en J akutian s i s t .  

Ol enek/  Ani s - G renze 
Die Ol en e k /An i s - G r en z e  wir d hie r in Übe re inst immung mit TOZ E R  z wi
sche n  die Ke y s e r l ingite s subr obu stu s - Z on e  und die Acr ochor dice r a s  ano 
dosum-Z one ( = Lenot r op it e s caur u s - Z on e )  ge1 e ·gt . De r mik r ofaun i s t i sche 
Haupt schn itt l iegt  j e doch an de r Ba s i s  de r Key s e rl in g it e s subr obu stu s -
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Z on e .  Da di e s e  bzw.  ihre  ze itl ichen Äqu ivalente von e inigen Autoren zum 
An i s  ge s tellt  wi rd , e rforde r t  die Fes tle gun g de r Ol enek /An i s - G r enze e ine 
int e rnat ional ve r b indl i che Ü be r e inkunft. 

Un te r s tufengliede run g  de s An i s  
D i e  Unt e r gl i ede rung de s An i s  wird z .  Z .  s e hr unte r s chiedl i ch gehandhabt , 
ob wohl g ene rell  e in e  D re igl iede rung dur c hgeführt  wird.  D a s  Unt e r an i s  i s t  
n o ch unbenannt , d a  d i e  oft benü tzte Be ze i chnun g H yda sp n i cht m e h r  ve r 
wend e t  we rden kann , wor auf zu e r s t T OZ E R  aufme r k s am machte . D a s  Mit
tel - und Obe r an i s  wi rd me i s t  al s Pel s on (= Baiaton i s che Unte r stufe ) b z w .  
Il l y r  (=B o sn i s che Unt e r stufe ) beze i chn e t .  D a  d i e  Beze i chnung P el s on und 
Ill y r  b e r e it s  we itge hend e ingebü rge rt  s ind, sollten sie den B e z e i chn ungen 
B al atan i s che Unte r s tufe und B o sn i s che Un te r stufe vor g e z o gen we rden , ob
wohl die letzte r e n  die P r i o r ität be s itzen . D ie Abgr enzun g von Pel s on und 
Il l yr wu rde b e i  KO ZUR ( 1 97 2 )  kurz und b e i  KOZUR ( 1 9 7 3 )  ausfüh r l i ch dis 
kutie rt , s o  daß auf die s e  A r b e iten ve r wi e s en we rden kann . W i cht ig e r 
s c he int  h ier  nur der H in we is , daß die An agymnot o c e r a s  va r iu m - Zone s .  
s t r . z u m  Unt e ran i s  ge st ellt wird und die Unt e r g r en z e  de s Pel son mit de m 
ält e st en an i s i s chen A mmon itenhorizont de s B al atonho chlande s (etwa 
gl e i ch alt wie de r A mmonit enh o r izont de s R ahnbaue rkogel s = Niveau 
n a c h  A SSERE T O  1 97 1 )  de finie rt wird. D a s  E in s etze n  de r A mmoniten in 
die s e m  B e r e ich i s t  in de r ge s amten au s t r oalpin en P r ov inz faziell  bedingt .  
D i e  vom obe r en Olen e k  b is zum Unt e r il lyr  am mon it enführen de n  P r ofile 
de r g e rmani s chen T r i a s  ze i g en abe r ,  daß die F aunen de s Niveau 1 nur \\e
n ig j ünge r al s de r s cha rfe Schn itt z wi s chen Unt e ran i s  und Pel son s ind , 
de r s i c h· im ge rman i s c hen B e cken vor all e m  in den Mik r ofaun en e r kennen 
läßt . Na c h  T OZ E R  ( 1 9 7 1 )  ist  die va r iu m - Z on e  in ih r e m  obe r en T e il e in 
Äquivalent  de r B alaton ite s sho shon en s i s - Zone . Be s ch r änkt  man die Ana 
g ymnot o c e r a s  va r iu m - Z one abe r auf den L e ben sbe re i ch de r Inde x - A r t  
ode r w e n ig s t en s de r G attun g Anagymn oto c e r a s ,  dann i st die s e  Z one s t et s 
ält e r  al s die sho shonen s i s  - Z one an de ren T yp u s l okalität .  In die s e m  Um
fan g i st die  va r iu m - Z on e  al s St anda r d - Zon e  g e e igne t .  D ie s h o s honen s i s 
Z on e  u mfaßt in de r T ypu s r e gion n i cht  da s ge s a mte Pel son , s onde rn nu r 
den unte r sten H or izont (fehlt an sch e in end in de r au s t r oalpin en P r ovinz , 
im ge r mani s chen Be c k e n  vorhande n; die se r Hor izont wi rd dur ch da s 
lazt m al i ge Auft r e ten de r G attun g Hollandite s neben z ahl r eichen pel · s on i 
s ch en L e itfo r me n  cha r akte r i s ie rt - im ge r m an i s chen Be cken t r itt  h i e r  
analog l etztmal ig d i e  un te r an i s i sche Gattun g Bene c k e ia n e b e n  zahl r e i 
chen p e l s on i s chen L e i tfo r men auf und be i den Mikr ofaun en findet s i c h  
e in e  unte r an i s i s ch /pe l son i s che Mis chfauna )  s o w i e  da s Niveau 1 n a ch A S:
SER E T O; selbst  Ent e repl e u r a  bittne r i  kommt s owohl in de r sho shonen 
s i s - Z on e  al s au ch i m  Niv e au 1 vor . Defin i e rt man die Pel son / Illyr 
G r e nz e  mit de m E in s e tz en de r Gattungen Judi car ite s und P a r a c e r atite s 
und s t ell t  de ment spr e chend d a s  Cephalopodennive au T iefeng r aben s chon 
zum Il l y r ,  dann e rfol gt an de r P el s on / Illyr - G r enze e in· s e h r ·  s cha rfe r 
Schn itt in all en Mik r ofaun e n .  B e i  j ede r ande r e n  F e s tl e gung de r Pel s on /  
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Il lyr - G r enze wäre die s e  nu r in de r ammon itenfüh renden Faz ie s  e r kenn 
ba r .  D a  übe r die s auch b e i  den A mmoniten da s Ein s e tzen de r Gattun gen 
Judi c a r  ite  s und P a r a c e  rat ite s s o wie da s gle ichze itige E in - ode r Aus s e t zm 
ein e r  ganz en An zahl von A r ten e inen s c hä rfe r en Sc hnitt ma rkie rt  als  de r 
Übe rgan g von P a r a c e ratit e s binodosu s in P a r a c e  ratite s t rin odo su s ,  s ollte 
da s  Niveau Tiefeng r aben nicht zum Pel son ge s t ellt  we r den , wie bei ASSE 
R E T O  (19 71) , s on de rn al s B a s i s  Il lyr an ge se hen we r den . 

An die s e r  St ell e möchte ich ku r z  auf die A r b e it von SENKO W IC Z OWA 
( 19 7 2 )  eingehen . Die Aut or in wendet sich dag e gen , daß in de r Hol othu r ien 
A r be i t  bei K O Z  U R  & MOSTL E R  ( 1 9 70 )  n e ben . den bi she r übli chen l itho st ra
tig r aphi s chen B e z e ichnun gen de s ge r man i s chen Be cke n s  auch die te thyal en 
Unt e r s tufen - und Stufen bezeichnungen ve r wendet we r de n .  Offen sichtlich 
un te r de r n i cht zut r e ffenden Ann ahme , daß wir die s e  Ko r r e l ie run g  de r 
ge r mani s chen und te thyal en T ri a s  nu r mit Hil fe von Holothu r i e n - Skl e r iten 
du r c hgefüh r t  hätten , füh r t  sie au s ,  daß die Ko r r el ie run g  de r ge r man i s ch m  
und tethyalen T r ia s die B e rü c k s i cht igung al le r Faunen e l e m ente (Mak rofau
nen , C on o dont en , e t c . ) e rfo r de r t .  Die s e r  letzte ren Auffa s sung s t immen 
wir s e l b stve r s tändl i ch bei un d die Ko r r elie r un g  in de r gen annten A r be it 
von KO ZUR & MOS T L E R  wu r de unte r Be rüc k sichtigun g all e r  Mak r o - und 
Mik rofaunen ( s o weit bekannt )  e r a r beitet  (vgl . KO ZUR 1 9 7 2 und 1 9 73, in 
D ru ck) . SENKO W IC Z OWA führ t  we it e rhin au s ,  daß we gen de s Vo rkam.::. 
me n s  von P a r a ce r atit e s  t rin odo su s in den G o r a s z dz e r  Sch ic hten un s e r e  
Ko r r ehe rungen fal s c h wä ren und be r eit s die G o r a s zdze r Schicht e n  zum 
Illyr  g ehö ren wür de n .  W ä r e  die s r i chti g ,  dann würden im g e r man i s chen 
Be c ken Ne o sp athodu s ko ckeli und die ande ren pel s oni s chen Leit c onodon 
ten de s tethyal en B e re i ch s  e r s t im Il lyr ein s e tzen - zu eine r Z eit al s o ,  
w o  sie im tethyal en Be reich be reits  a u  s g e  s tarben sind .  De s weite ren müß 
ten De cu rtella de cu rtata , H i r sut ina hi r suta und weit e r e  p e l  sanis e he Leit 
fo rme n  bei den B r a chiopoden i m  ge r mani s chen B e cken e r s t i m  lll y r  ein,.. 
9etzen un d,  um n o ch ein dritte s B ei spiel zu n ennen, müßten die r ei chen 
pel sonis chen Holothu rien - F aunen zu de m Z eitpun kt in das ge r mani s che 
Be cken e in wan de rn , wo de r g r ö ßte  T e il die s e r  A rt en in de r te thyal en 
T ri a s  be r eit s au sgest o r ben i s t .  11Pa r a c e r atite s t rinodo su s11 aus den G o 
r a s z dze r Schicht en gehört  abe r no ch nicht e in mal z u r  G attung P a r a c e ra
tite s .  Die s ze igt wohl s e hr e indringlich ,  wie wic htig e s  i s t, alle F aun e n 
ele ment e b e i  de r Ko r r elie rung z u  be rü c k s ichtigen und sich dabei auf N e u 
aufsammlungen o de r n e u e  re B e a r be.ilun gen zu stützen. 
Nu r am Ran de sei  hie r b e me rkt, da ß die Z ahl  de r bi s he r e xi stie renden 
Am monitenzon en de s Ani s nicht au s r eicht , um die s e  Stufe voll  zu rep r ä 
s entie ren. 

Ani s  I Ladin - G r enze 
Die  Anis I Ladin - G r en z e  wird  g e genwä r tig s e hr unter s c hie dli ch fe stgelegt . 
In Eu r op a  wird sie z .  Z .  me i st z wi s chen die  avisianu s - un d r eitzi- Z one 
gel e gt; l e diglich KO ZUR & M OS T L E R  definie rten sie  mit de r Ob e rg r enze 
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der t rin odosu s - Z one. In No r dame rika wir d die Ani siLadin - G r en z e  we sent
lich höhe r gele gt , un d z wa r  an die B a si s  de r P r o t r a chy c e ra s suba spe r um- . 
Zon e ,  die de r P r ot r a chy c e  r a s  cur ionii- Z on e  ent sp ric hL -Die e r s te  bio s tra
tig r ap hi s che Fixie rung de s L adin (dama l s  noch al s no ris che Stufe bezeich
net )  e rfol gte bei MOJ SISOVIC S; WAAGEN & DIENER ( 1 89 5 ) ,  wobei  die 
avi sianu s - Z on e  zum L a din g e st ellt  wurde, wenngleich sie a u ch ir rtümli
c he r wei s e  obe rhalb de r curionii - Z one pl azie rt  wu r de .  Al s o b e r ste Z one 
de s Anis wu r de die t rin odo s u s - Z on e  ange gebe n .  Das sin d  kl a r e  P rio rit ä 
ten , die a u c h  p aläontologi s ch belegt w e r den könn en . Z wis chen de r avi sia 
�- un d de r r eit zi- Z on e  fin den dag egen bei allen Faunen entwede r� 
unb e de utende ode r  ga rkein e Ände run gen stat t .  Ob bd den A mmoniten 
(Au s s et z en de r G attungen Beyr  ichite s ,  Bul ogit e s, Judicarit e s, P a r a c e  r ati
tes un d Se mio rnite s;  Ein s e t z en de r Gat tung en Aploc o c e r a s , C e r atit e s  s .  
s t r . , Eutomo c e r a s ,  F r e c hit e s ,  Hungarite s ,  Kellne rite s u .  a. ) bei den C o 
n odonten ode r den D a s ycladac e en (u . a .  Ein s et z en von Diplopo r a  annulata),  
u m  nu r einige Bei spie le  zu nenn en, stets  liegt  de r H aupt s chn itt de r F au 
nen a n  de r B a si s  de r avi sianu s - Z on e  un d ni ch t  an ih r e r  Ob e r g r en z e . E s  
be st eht dahe r kein G rund dafü r ,  die Ani s obe rg renze ni cht a n  die Ob e r 
g r en z e  de r t rinodo s u s - Z on e  z u  l e gen - wede r von de r P rio rität , noch von 
de r faunistis chen Abfolge he r .  Dage gen wä re  eine Ani siLadin - G r en z e  an 
de r B a s i s  de r c u rionii - Z on e  faun i sti s ch wie de rum gut abge siche r t .  Al s 
Ani s I La din-G r enze komme n  daher  nur die B a sis de r avi sianu s - Z on e  ode r  
die B a si s  de r curion ii - Z one in F r ag e , wobei ich mi c h  in Üb erein stimmmg 
mit de r P r io rität und au s fauni st i s ch - fl o ristis chen E r wägungen fü r die 
B a s i s  de r avi sianu s - Z on e  ent s ch eiden möchte . 

Glie de rung de s L a din 
Der B e r ei ch de r P r otr achyc e r a s  ar chelau s - Z one wir d  in Nor dame rika in 
di-e M e gin o c e r a s  me ginae - ,  M a clearno c e r a s  macl e a rni- un d F r ankite s 
s uthe r l an di - Z one unt e r t eilt . I n  de r üb rigen tethyalen T ri a s  wu r de i n  die 
sem stratigr aphi s che n B e reich bi s he r-nur ein e  Z on e  au sge s c hieden . Die 
Mik r of aune n de r a r chelau s - Z on e  sind re cht einheitlich , do ch de utet  s ic h  
b ei· den C ono dont en ein e  D reiteilun g in eine n unt e r en B e r eich mit Metap o� 
lygn ath u s  mungoen sis,  M .  hun g a r i c u s, Gondol ella ha slachen sis  un d C e l si 
gon dolell a watzn aue ri p r a e c u r  s o r ,  ein en mittle ren B e r eich mit M .  mun go
e nsi s un d in einen obe ren Be r ei c h  mit M .  mungoEm sis un d M .  m o s tl e ri an . 
Ob si c h  die s e  drei  B e r eiche mit den no rdame rik ani sch en Z on en k o r r e lie 
r-en l a s s en, mu ß dur ch weit e r e  Unt e r suchun gen ge klärt  we r de n .  Im g e r 
mani s chen Be cke n ent sp r e chen d e m  st r atig r aphi schen B e r e ich de r a r che 
l au-s - Z on e  die C e  r atite s nodo s u s - ,  Disco c e r atite s bivolutu s - ,  D .  dor s o 
plan u s - ,  D. s e mip a r titu s - Z on e  s owie de r ammonitenfreie Lettenkeup e r  
(ohn e G r e�z dolo mit ! ) .  S o  g e s ehen i st die D r e iteilun g n a ch T OZ E R, die 
anfang s  wie ein e  11Übe r r e p r ä sent ation11 au s s ah, wohl do ch g e r e chtfe r tig t .  

L adin I Ka rn - G r enze 
N a c hde m OT T ( 1 9 7 2 )  z eigen konnt e, daß auch die D a s yclada c e en fü r ein e  
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Zuor dnung de s C or de vol zum Ka rn sp rechen , dür fte die St ellung de s C o r 
de val al s un te re s Karn nun endgült ig ge s iche rt s ein. Für die Zuo r dnung 
de s C o r devol zum L a din ha tten s ich ohn e h in nur e in T e il de r Ö s te r r e ich i
schen G e ologen (vor all e m  de r Wiene r Schul e )  s o wie de r üb e r wiegende 
T e il de r Geolog e n  de r BRD au s g e s p r oche n ,  wäh r end s on s t  da s Co r devol in 
Übe r e in s t i m mun g m it de r P r io r i tät du rchwe g zum Ka rn ge s tellt wu r de.  

G l i e de rung de s Ka rn 
Nach den Un te r s uchun gen durch KR Y ST YN, de r die aon - Z one auch in de r 
Halls tätt e r  T r i a s  du rch Ammon iten bele g en konn te, kann j e tzt  die aon - Z o
ne an Stelle de r gle ich alten obe su m - Z one al s St an da r d - Z one fü r das  C o r
deval ve rwende t  we r den. Nach KR Y STYN ( 1 973; d ie en t s p r ech ende A r be i t  
lag m i r  b i she r nur al s Ko r r ekturfahn e vo r )  i s t d a s  gleichzeitige Vo rkom
me n von T r achyce r a s  un d Si ren ite s in de r aonoide s - Zon e  n icht ode r n icht 
nur auf Konde n s at ion zu rückzufüh r en .  Auch in eigenen Unte r s uchungen 
konnte de r Be r e ich de s g e m e in sa men Vo rkommen s von T r achyce r a s  un d 
Sireni te  s nachge wie s en we r de n .  Ve rrnut l ich l a s sen  s i ch dahe r im Jul z w e i  
Zonen au s sche iden (obwohl de r Be re ich de s g e m e in s amen Vorkomme n s  
von T r achyce r a s  un d Si renite s offen s ichtl ich r e cht g e r in gmächt ig i s t ) .  De r 
An atiop it e s - Be r e ich de r Hall s t ätt e r  T r ia s  s en su KR YSTYN ( 1 97 3 )  kann mit 
Je r Klamathite s macrolobat u s - Z one No rdame r ika s ko r r el ie rt we rde n ,  da 
die Gattung Anat rop it e s auf die s en B e r e ich be schränkt i st. Alle r ding s i st 
zu b e achten , daß de r An at r op ite s - B e r e ich vom F e ue rkogel auch n och äl t e 
re tuval i sch e Schicht en umf a ßt . KR Y ST YN gibt  ne ben An at rop ite s auch die 
Gattungen Di scot r op it e s ,  T o r n qu i s t ite s un d An atomit e s an. Da KR YS T YN 
e in s e h r  gut e r  Kenn e r  de r obe rt r ia s s i sch en Amn-wn iten i s t ,  kann man 
die s e  Be st i m mungen t r otz fehl en de r Abb ildung en s ich e r  al s r icht ig an s e 
hen .  D i scot r op ite s soll n ach TO Z ER ( 1 97 1 ) nu r in de r dill e r i - un d well e r i
Z one vo rkoml1')en , wur de abe r auch au s de r mac r ol obatu s - Z one ve r schie 
den e r  a s i at i s  ehe r Lokalitäten ve rze ichn e t  (b e i  den en man all e rding s auch 
n icht in j e de m F all Kon de n s ation au s schl i e ßen kann ) .  T o rn qu iS:ite s i s t n ach 
TOZ ER ( 1 97 1 )  auf die  dil le r i - Z one , Anato mite s auf die  well e r i- Z one be 
schr änkt. Da die  von KR YST YN e r wähnten  A mmon iten au s e in e r  Sub s alu
t ion sfläche ca. 1 m übe r de m jul i s chen A mmon itenlager stammen , dürfte 
h i e r  zumin de st  die wel l e r i - Z one mit  kon de n s ie r t  s e in .  Das geht auch aus 
den dr e i  Con odont e np r oben KR YST YN' s hervo r ,  in denen Gondolella poly
gn ath ifo r m i s  e t wa die Hälft e b i s  r e i chlich 3 / 4  de r Plattfo r mconodonten 
s tellt , wäh r e n d  die s e  A r t in n icht kon den s i e rten P rofilen in  de r macrol o 
batu s - Z one g e genübe r M. n o do s u s  un d M. abn eptis  echin atus s ta r k  zur ück
t r it t .  Hie r mu ß noch e in s c h r änkend be m e rkt wer den , daß KRY ST YN i r r 
tüml ich e r we i s e  auch G .  n avicula zu �· pol ygn athifo rmi s stell t ,  wa s au s dm 
Abbildun gen kl a r  he rvo r geht. Dahe r läßt e r  G. polygn ath ifo r m i s  auch schm 
im unte r en Ladin e in s e t"zen ,  während die eigen tliche G. polygna thiformis 
e in a u s g e z e ichnete s Ind e xfo s s il fü r da s Karn i s t ,  da s we de r i m  L adin n och 
i m  Nor vo rkommt. Da abe r M.  nodo s u s  un d M .  abn e p t i s  echinatu s in de r 
mac r ol obatu s - Z on e  z u s a m men &.e t s  üb e r  5 0  o/ .. de r Plattfo r mcon odonten 
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au s machen ,  k ann de r hohe An t e il von G .  p olygnathifo r rni s  ( ?  + G .  navicul a )  
nur dadu r ch e rkl ärt  we r den , d a ß  de r Anat r op ite s - B e r e i ch de s F e u e rkogel s 
e in Kon den s ation shor izont i s t ,  de r au ch älte re obe rka rn i s che Schi chten ent
hält . In de r dille r i - Z one m a c hen G. polygn athifo r rn i s  un d G. n a vi cula 1 0 0  o/v 
de r Plattfo r rn c onodonten au s ,  in de r well e r i- Z one zwi s chen 30 un d 9 0  o;�.. 
Nach den Conodontenfaun en ent sp r i cht die subbullatu s - F auna me i st de r 
well e r i.,..Zon e ,  an e inigen Stell en wur den au s de r subbull atu s - F auna (Samm
lun g  s rnater  ial ) abe r au c h  C onodon tenfaun en de r dille  r i - Z on e  gef'l}n de n .  
F all s T r opite s subbull atu s a u f  den B e r e ich de r well e r i - Z one b e s c h ränkt 
s e in s ollte, dann müßte in de r Standar dgl iede rung die well e r i - Z one dur c h  
d i e  s ubbullatu s - Z one e r  s e t z t  we rde n .  

Karn /No r-G r en z e  
Ob wohl mik ropaläontol ogi s ch d i e  G r enze zwi s c hen de r ke r r i - Z on e  u n d  de r 
da w s on i - Zone l e i cht e r  fe s tzulegen i s t  al s z wi s chen de r rna c rol obatu s - Z on e  
u n d  de r ke r r i  - Z one , s chl ie ße i ch mi ch hie r de r Ein s tufun g  de r ke r r i - Z one 
in d a s  Nor an (P r io r ität s g r ünde ) .  

G l i e de rung de s Nor 
Na ch de r A r b e it von T O Z E R  ( 1 97 1 )  kann die ortho chron ologi s ch e  Glie de 
rung de s Be r e i c he s von de r ke r r i - Z on e  bi s zur  b i c r enatu s-Zone al s ge 
kl ä r t  gelten .  Sch we r wiegende Probl e rnen b e s tehen b e i  de r Z u o r dnung de r 
Hirnavat ite s c olu rnb ianu s - Z on e , de r Unt e r gliede rung de s Se vat s un d b e i  
de r F e s tl e gung de r Nor / Rhät - G r en ze . 

D i e  Hirnavat it e s colurnbianu s - Z one wird hie r ,  entgegen den An s ic hten b e i  
T O Z E R  (me h r e r e  A r b e iten ) und KR Y ST YN ( 1 973) z u m  Sevat ge stell t .  D a 
f ü r  g i b t  e s  fol gende G ründe: 
a)  B e i  den A mmon iten s e tzen me h r e r e  G at tung en (Ep i s culit e s,  Halorite s,  

H e l i ct ite s , P a r ajuva vite  s ,  Sagenit e s ,  Ste in mannite s )  e in ,  die b i s  in die 
Rhabdoce r a s  sue s s i - Z on e  r e i chen.  D i e  Gattungen Alloclion ite s ,  B r ou 
w e  r it e  s ,  D i s t i chite s ,  H i rnavat ite s ,  Hyp i s  culite s ,  P a r athisbite s ,  Pho r 
rne dite s ,  P s eudo s i renite s ,  P seu dothetidite s ,  The tidit e s un d Welte rite  s 
s in d  auf die Hirnavatite s c ol urnb ianu s - Z one be s chränkt. Alle G attungen , 
d i e  a u s  tiefe ren S ch i chten hin auf r e i chen, s ind  Dur chläufe rfo r rne n ,  die 
auch n o ch bis in s höhe re Se vat o der b i s  in s Rhät re i chen .  

b )  D i e  fü r da s Se vat typ i s che G attun g M on oti s s etzt  e r s t malig e in .  
c )  D i e  fü r gro ße T e ile de s Se vat l e itenden C on odon t en a rten M .  b identatu s 

un d M .  rno s h e r i  s et z en e in. 
d )  M it Fi s s obra ctite s sub syrnrnet r i c u s  und Theelia  s tellife r a  e r s che in en in 

der c olurnbianu s - Z on e  e r st mals z we i  cha rakt e r i s t i s che F ormen de r s e 
vat i s chen H olothur ien -A s s oziationen. 

e )  P r i o r ität: MOJ SISOV IC S; WAAG EN & DIENE R ( 189 5 )  stellten die "Sir e 
n ite s 11 argon aut ae - Z one in s Se vat {wenn au ch-fäl s chlicherw e i s e  in s 
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Obe r s e vat ) .  T O Z E R  ( 197 1 )  p a ralleli s ie r t e  die A r g o s i r enite s a r g onautae
Z on e  mit de r c olurnbianu s -Zone, wa s n a ch de r begle iten den Makro - und 



Mikr ofauna dur chau s be r e cht igt i st .  In de r a rgonautae - Z one t r itt e r s t ma 
l i g  d i e  G attun g Monotis  auf (Monot i s  c f .  salina r:la n a c h  K R  Y S T  YN & 

SC HÖ LL N B ERG ER 1 972) ;  fe rne rhin i s t  hie r e r s t malig M .  bidentat u s  un d M 

mo she r i  an zutr effen . De r g enaue Umfang de r argonauta e - Z on e  i s t  n i cht 
klar; a u s  de r T yp u s l okal ität l i egt  j e do c h  e ine Conodont enfaun a vor , wie s ie 
für die  mittl e r e  und obe r e  columbianu s - Zone c h a r akte r i s t i s c h  i s t .  Inte r e s
sant i s t  die T a t s a che , daß in de r c olumbianu s - Zon e un d in de r a r gonautae 
Z on e  be i den Mik r ofaun en e in e  M i s c hung a u s  alauni s c hen und s evat i s chen 
Ele menten auft r itt , wobe i j e doch die Meh r zahl de r wic ht igen s e vat i s chen 
Lei tfor men hie r e r stmal ig e in s e tz t .  

E s  sp r i c ht al s o  all e s  für e ine Z u o r dnung de r columbian u s - Z one z u m  Se 
vat .  P r oble mati s ch i s t  dab e i  z .  Z .  die Z uo rdnun g de s un te r en H o r izont s 
de r c olumbianu s - Z one , in de m H i mavatite s columbianu s s e l b s t  n o ch n icht 
vo rko mmt und auch die bis in die Rhabdo c e r a s  sue s s i - Z one r e i chen den 
Gat tun g en Halor ite s ,  H e l i c t it e s ,  Sagen it e s  un d :'3te inmannite s noch fe hl en .  
Fe rne rhin kommen hie r au ch noch n i cht die sevat i s chen Ele mente bei  den 
C on o donten un d Hol othu r ien - Skl e r iten vo r un d die G attung Monot i s  fehlt 
n o c h .  D ie s e r  B e r e i ch ist in de r Hall stätte r T r ia s  ve r mutlich in de r b i c r e 
natus - Z on e  enthal ten , w i e  da s A uft r eten von P a r athi sbite s in de r b i c r e n a 
tus - F auna s .  s t r . an z e igt . V iell e i cht s ollte  di e s e r  Be r e i ch al s e igen e  Z o 
n e  a u s ge halten und zum M itteln o r  ge stellt we r de n .  Für die .  Z uo r dnung de r 
c olumbianu s - Z on e  hat die E in s tufun g die s es Ber e i c h s  wenig B e deutun g ,  da 
H. c ol umbian u s  e r s t unmitt elbar da rübe r zus ammen mit s evat i s chen A m 
mon itengattun gen , Monot i s  un d s evat i s chen Le ir.fo r men be i den Mikrofau
nen e in s e t z t .  

D e r  B e r e i ch de r Rhabdo c e r a s  s ue s s i - Z one i s t  zwe ife l s ofme m i t  eine r A m 
moniten zone unte r r ep r ä s entie r t .  E r  umfaJ3t 4 C onodontenzonen un d e inen 
c onodontenfr e ien B e r e i ch , wäh rend z .  B.  von der da w s on i - Z one bis zu r 
b i c r enatu s - Z on e  nur  e in e  e inz ige C onodontenzone au sge s chieden we r den 
kann und eine  Ammon itenzon e  in de r T r i a s  s onst höchsten s e in e r  C ono don
tenzone ent sp r icht .  B e i  den H olothur ien - Skl e r it.en können in de r sue s s i 
Z o n e  5 A s s embla ge - Z onen au s ge s chieden w e r den (n a c h  de r gl e i chen M e 
thode von de r dawson i - Z one b i s  z u r  bic renatus-Zone nu r e in e  !). B e i  den 
O s t r a c o den e rg ibt s i ch e in ähnl i che s Bil d. Auch nach den ve r s chiedenen 
Monot i s -A rten l a s s e n  s i ch 2 - 3 Z onen inn e r hal b de r sue s si- Zone au s s ch e i 
den . So sp re c hen alle pal äontologi s e hen B efunde dafi.W-, dai3 die s u e  s s i -?o
ne ze itl ich e inen viel  g r öße r en U mfan g auf we i st al s ande re  Ammon iten z o 
nen de r T r ia s .  Rhabdoc e ra s  s u e s s i h a t  offen s ichtl ich e ine viel zu g r o ß e  
s t r at i g r aphis che R e i chwe ite , um al s Inde xfo s s il gee ign e t  zu s e in .  Schon 
be im heutigen Kenntn i s stand deutet s i ch nach Am moniten minde sten s e in e  
Z we i t e ilung de r sue s s i - Zon e  an , wobe i s ol che Gattun g w i e  C h o r i s t a c e r a s  
un d C o chlo c e r a s  n u r  in de r obe r e n  sues s i - Z one: b z w. auch n o ch im Rhät 
vo rkommen . Unt e r  Einbeziehun g de r c olumbianu s - Z one urnfaßt da s Sevat 
minde s t e n s  3 ,  ve r mutl ich abe r 4 Ammon it enzon e n , 4 C onodonte n  A s s e m -
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blage - Z onen und e in en c on<;>dontenf r e ien B e r e i ch, 5 H_olot�u r ien A s s e rn -
bi age - Z qnen, mindesten s 3 Ostra coc:lenzonen s o wie 4 - 5 Monot i s - Z on e n .  
Da mit. hat das  Se vat e in en v i e l  gr öße ren Umfan g al s das  Rhät in, s e ine r hru
tigen F a s sung . 

No r/Rhät - G r enze 
Es i s t  n i cht völl ig au s zu s chl ieJ3en, daß s i ch Rhabdo c e ra s  sue s s i  und Cho
r i s t a c e r a s  ma r shi  in ih re r s t r at ig r aph i s chen R e i.chwe ite e t wa s  übe r s chnei
den .  D ie s könnte  im Niveau de s A mmon itenhor izont e s  von B l e skovy.p r a 
m e n  ( D rnava / De rnö)  de r F all s e in, w o  i n  e in e r  re iche n  s e vat i s chen A m,.. 
mon it e nfauna ganz ve re in zelt  R h .  sue s s i vo rko mmt und nach äl te r en Ang a 
b e n  a u c h  Cho r i s t a c e ra s  ma r sh i  auft r e ten s oll . Rhätavicula c ont orta kommt 
hie r e b enfall s ganz ve r e inzelt vo r .  Die s e r  stratigraphi s che B e r e i ch l i e gt 
s ch on e t wa s  ob e ;rhalb de s s e vat i s c h/n o r i s chen Sch_n itt e s  b e i  den Mik rofau 
n en, de .r zu den s c härfsten Faunen s chnitten vom Kamb r iu m  b i s  zur Kre i 
de / T e rtiär - G r enze gehö r t .  W e gen de s V or komme n s  von Rhabdo ce ra s sues
� w i r d.in l etzte ·r  Z e it das  Se vat imme r  me hr auf �o sten de s Rhät au sg;:
de hnt , : s o  daß heute nur n o c h  die C h o r i s t a c e r a s  .m a r s h i - Z on e  fü r da s Rh�t 
übriggeblieben i s t  ( e he mal ige s Obe r rhät ) .  Damit abe r hat da s Rhät k e in e  
au s r e i chende R e p r ä s ent at ion m e h r  u n d  da s ehemal ige rhät i s c he Le itfo s s il, 
Rhae tav. icul a. contort a ,  wur de zu e in e m obe r s e vat i s chen Fo s s il .  Die s wi rft 
s ch we r wiegende n omenklator i s che �roblerr:ie auf, deren Lö s un g  nur du r ch 
e in e  inte rnat ionale Kon ve nt ion e rfol gen kan n .  Fol gende Lö sung s va r ianten 
ko mmen in Bet r a cht: 
a) F e st l e gung de r Se vatobe r g renze mit de m Aus setzen von Rhabdo c e r a s  

s u e s s i und Zuordnung de r Cho r i s t a c e ras marshi - Z one mit ih r en r e in 
l ia s s i s chen M ikr ofaunen zu m  Lias  (Infral i a s  de r f r an z ö s i s c hen G e ol o 
g en ) 

b )  V e r e in igung de s Se vat un d R hät zu e ine r Stufe, die in die T r ia s  zu s te l 
l e n  w ä r e .  Die  Be z e i chnung müßte nach int e rnational e r  Kon vention 
fe stgel e gt we r den . D a s  Rhät hat zwar die . P r io rtit, u mfa1H abe r in s e i 
n e m  b i she r igen l.Tmfan·g nur e inen kle inen T e il de r n e u en Stufe . D e r  
g r o ß e  Nachte il e ine r s olchen Stufe wäre, � sie in s ich e inen de r 
s chä r f s ten F aunen s chn itte  de r ge olog i s chen Ve r g ang e nh e it aufwe i s en 
wü rde . 

c )  Nach de r Aufte ilun g  de r Rhabdo c e ras  sue s s i-Z one in me hre r e  A mmon i 
t e n z on en könnte de r obe r e  T e il des Sevat (Unt e r rhät de r bis h e r igen 
Fa s s un g )  un d da s Rhät s .  �. ( Cho r i s t a c e r a s  ma_r shi- Z on e )  zum Rhät 
z u s ammengeia ßt we r den . In die s e m  F alle müßte man abe r Rhabdoc e ra s  
s u e  s s i  s e inen Le itwe rt als s .e vat i s che s Le itfo s s il ab sp re chen . 

Kur ze Beme r kung en zu r T ab e l l e  2 
Tab e l le 2 is t  die l e i cht abgeänd e rte Kur zfa s sun g  von T abelle  1 b e i  KO ZUR 

· 19 7 2 .  D ie Ände run gen betreffen die ge gen seitige Stellung de r T r a chyc e r a s  
aono ide s - und de r Sir enite s nan s en i - Zone,  die_ Zuor dnung de r Moj s ü; o vic 
s it e s -ke r r i- Z on e  zu m Nor (be i  KO ZUR 19 7 2  Obe rtuval ) und de r H imavat i-
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� c olumbianu s - Zone zum Se vat (be i KOZ UR 1972 Alaun ) .  

E s  s oll hie r noch auf e inige D ruckfehle r in de r T abell e l b e i  KO ZUR 1972 
e inge gan gen we r de n ,  die  im we s entl i chen da r auf be ruhten , da i3 im O r ig inal 
v e r s e tzt  ge z e i chne te L in ien dur chgezogen wur den . 
a) Die  Balatonit e s  sho s hon en s i s - Z one beginnt e twa s un te rhalb de s Niveau 

1 nach ASSE R E T O  1 97 1  und r e i c ht nach oben nur b i s  zur Obe r g r enze 
de s Ni veau l .  

b )  Die Gymnoto c e r a s  rotellifo r mi s - Z one in ihre r b i s he r igen F a s sung 
r e i cht e t wa s in den Be r e i ch de r avis ianus - Z on e hine in . E s  handelt  s i ch 
dabe i um die obe re Subzone , in de r G .  r otel l ifo rmis  ni cht me h r  vo r 
kommt (ge ht in G .  blake i übe r )  und auch Parace rat ite s fehlt (ge ht in Eu
tomo c e r a s  üb e rf D ie s e r  Be re i ch kann dah e r  e ig entl i c h  au ch ga r n i cht 
al s rote llifo r mi s - Z one beze i chn e t  we rden un d i s t  e in Äquivalent  de r b�
s alen avis ianus - Zone . 

c )  In de r 5 . Sp alte mul3 e s  kocke l i - Z one , e x ce l s a  A .  - Z . un d t rue mpyiS.  - Z . 
heißen ;  die ha sla chen s i s - Z one b e g innt e r s t  obe rhalb de r t r an s it a - Zon e ;  
d i e  G r en z e  z wis chen e chinatus - S .  - Z .  un d abneptis  S .  - Z .  l ie gt in de r 
obe ren ma c r olobatu s - Z on e ;  die spatulatu s - Z one re icht  von de r Ba s i s  
de r da w s on i - Z one b i s  zur übe r g r enze de r b i c r enatus - Zone ; d i e  bidenta
tu s - Z one beginnt de ment sp re chend mit  de r Ba s i s  de r columb ianu s - Z o 
n e ;  d i e  übe rg renze de r p o s t - h e  r n  s t e  in i - Faun a lie g t  e t wa s unte rhalb de r 
Oberg r enze de r sue s s i- Z one . 

d) In de r 7. Spalte  muß e s  e benfall s t ruempyi- Zone he iden . 
e )  In de r 8 .  Sp alte i s t  die Unte r - un d übe r g r enze de r Zone 5 zu ve rände rn. 

Ihre B a s i s  l ie gt inn e rhalb de r hungar i cus- Subzone ; ih re  übe rg renze in 
ne rhalb de s bc.. s alen T e ile s de r mun goen s i s - Zone . 

2 )  A mmoniten: 

Die A mmoniten taxono mie de r T r ia s  wir d vo r all e m  in sup r agene r i s chen 
Kat e go rien dadu r c h  bela s te t ,  daß viele T axa F o r men enthalten , die zwar 
mo rphologis ch ähnl ich ,  abe r phylogen e t i s ch ni cht un mitte lbar  mit e inande r 
ve r wan dt s ind .  W e ite rhin s ind  z .  T. e in e  zu s ta rke Aufsplit te run g  im Gat 
tun g s - und A r t b e re ich s o wie un te r s chiedl i che Ein s tufungen dur c h  ve r s chie
dene Auto ren zu b e oba chten . Die l e tzte ren E r s che inun gen findet  man j e 
do ch b e i  fa s t  allen Fo s s ilgruppen ; s i e s in d  im we s e ntl ichen dur ch den r a 
s ch en w i s s e n s chaftl i c hen F o r t s chr itt  auf de m Ge bie te  de r Paläontologie 
b e dingt . Zu de r e r s te r en P r oble mat ik s oll  hie r nur e in B e i s p ie l  he raus ge
g r iffen we ,'den . In de r neue sten supr agen e r i s chen Kl a s s ifikat ion (T OZ ER 
1 97 1 ) , die be r e i t s  b e t r ä chtl iche V e rbe s s e rungen ge genübe r den b i s he r igen 
b r ingt ,  wi rd die  Gattun g Alloce ratite s SPATH 1 9 34 noc? imme r b e i  den 
Ce rat it idae (C e ratitinae ) gefüh r t .  Zu den Hun g a r it idae wi r d ,  un d die s i s t  
wohl be re chtig t ,  u .  a .  d i e  Gattung I s  raelite s ge s te l l t ,  d i e  s i c h  e indeut i g  
von Hungar ite s able iten läßt  (vgl . PARNES 1 9 6 2 ) .  Allo c e r atite s s tammt 
abe r n i cht von Ce rati te s o de r  D i s  c o c e  ratite s, s ondern von Is raelite  s und 
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damit s chlie13l i ch von Hunga rite s ab .  Na ch dem W in dung s que r s chnitt de r 
W ohnkamme r und de r Skulptu r ähnelt  Alloce ratite s zwe ife l s ohne viel  mehr 
den G attungen C e ratite s un d D i s coce ratite s al s de r Gattung Hunga r ite s und 
denn o ch be steht e ine lückenl o s e  Ent wicklung s r e ihe Hungar ite s - I s raelites 
- Allo c e ratite s .  Damit we rden abe r die  C e r atit inae e in e  kün s tli che E in h�, 
die s u m  s o  me h r, al s au c h  F r ogon o c e ratite s s .  s t r .  nur  e in e  Unte rgattung 
von Fa r a c e rat ite s i s t. Frogon o c e ratite s und wah r s che inli ch auch Gymn o 
c e ratite s emend.  ge hören zu den Fa r a ce r at it in a e  und n u r  C e rat ite s ,  D i s 
c o c e  ratite  s und A u s t r o c e  rat ite s ge hören zu den C e  rat it inae (A canthoc�
tite s ,  von T O Z E R  1 9 7 1 als s elb ständige Gattung geführt , i s t  wah r s c he in 
l i ch e in Synon ym von C e rat ite s ) .  

All o c e  rat itin ae s ubfa m .  n o v .  
D iagn o s e: Involute , b inodo s e  Hunga r it idae mit b r e it r e chte ckigem W in 

dung s qu e r s chnitt de r Wohnk amme r ,  die e ine fla ch ge runde te bi s 
abge s tumpfte Exte rn s e ite be s itz t .  Die Exte rnknoten de r Wohn 
kamme r s in d  dorn e n a r t ig ve rl änge rt .  Auf de m Fhr agmocon u s  
nimmt d i e  W in dung s b r e ite r a s ch ab , s o  daß de r Fh r agmo con u s  
be re it s  a u f  de r l e tzten Win dung (I s raelite s )  o de r e r s t  auf de r 
vorle tzten W in dung ho c hmündig und s t a rk abgefl acht w i r d .  Die 
Exte rn s e ite  de s hochmün digen T e ile s be s itzt e inen M e diankiel  
ode r ist  zuminde s t  s ta rk zuge s chä rft und wird  du r ch vent rolate 
r ale  Kiele begrenzt  (b e i  Allo c e  rat ite s n i cht na chgewie sen ode r 
n icht vo rhanden ) .  Lob enl in ie c e ratit i s c h ,  b a s al und e t wa s  an den 
Satte lflanken aufs t e ige nd ge z ackt . Exte rnlob u s  b r e it ,  mit Median-� 
s atte! .  E r s te r  Late rallobu s s t e t s  t ie f ,  ba s al b r e it un d ge zackt .  
Z we ite r L ate r allob u s  e t wa s  wen ige r t ie f ,  b a s al b r e it ode r s chrral.. 
W e it e re Loben fl a c h .  Sättel s t e t s  gan z r an dig mit b r e it ge runde 
ten , z .  T .  abgefla c hten Sattele n de n .  D ie Sättel s in d  im unt e re n  
D r ittel  mehr ode r wen ige r s t a rk e inge s chnürt  u n d  hängen (oft in 
R i chtung auf die  Naht s chief)  übe r .  

V o rkommen: Obe re s F a s s an (cur ion i i  - Z one )  b i s  unte re s C o r de vol; we s t 
me dite r r an e  und ge rmani s che F aunenp rovin z .  

Z uge�ie s en e  G attungen: Allo c e rat ite s SFA TH 1934 
I s raelite s FARNE S 1962 

Beme rkungen zur  Ontogen i e  von I s ra:elite s (na c h  FA RN ES 19 62): De r 
Que r s c hn itt de r z we iten Win dung i s t  n i e d r ig ,  run dli c h ,  b r e it e r  
als h o c h ,  b e i  de r d r itte n  W in dung run dlich ,  e t wa .s o  hoch wie 
b reit , mit un deutli chem Me diankiel ,  be i de r 4 .  Win dung ellip 
t i s c h ,  höhe r als b r e it mit s cha rfem M e diankieL Bi s zu die s e m  
ontogene t i s chen Stadium s ind die  F o rmen e volut ,  von de r 5 .  W in
dung an invqlut . Die 5.  , 6. , und 7. W in dung s ind h o ch mündig, 
s eitli c h  s t a rk abgefla cht ,  ihre Exte rn s e ite  we i s t  3 deutliche Kie 
le auf .  De r 5 .  U mgang ist  noc h  übe rwiegend glatt mit f e in en s ig
moidalen W a c h s tumslin ien und zuletzt mit s c hwa ch e ·rkennbaren 
vent rolate ralen Knote n .  Im 6.  und 7. U mgang e rfolgt die Ent -
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wi cklung de r Alte r s s kulptu r. B e i  de r 8 .  W indun g kommt e s  zu 
e in e r r a s chen V e r b r e ite rung de r Win dung, vor all e m  auf de r Ex
te rn s e ite und die Do rn en we rden we s e ntl i ch g r öJ3e r. Auf  de r übe r 
e inen halben. Umgang g r oßen Wohnka mme r fall en dann auch noch 
die Kiel e weg, de r W in dung s que r s chn itt ist  hie r re chte ckig, die 
Exte rn s e ite  fl a c h  g e rund e t  und die Lat e ralen und vent rol ate  ralen 
D o rn en s ind  sehr k r äftig ausgep rägt. 

B e m e rkungen zu r Ontogenie von All o c e ratite s: Die Ontogen e s e  von Allo ce 
r at ite s i s t  we it wen ig e r  be kannt al s die von I s rael ite s ,  ve rläuft 
abe r offe n sichtl ich s e h r  ähnl i c h. Die Wohnkamme r s t immt im 
Que r s chn itt und in de r Skulptu r fa s t  voll s tän dig mit de rjenigen 
von I s rael ite s übe rein. De r e in z ige ge ringfüg ige Unte r s ch i e d  
l i e gt da r in, d a ß  d i e  Exte rn s e ite  de r Wohnka mme r  b e i  I s raelit e s  
fl a ch ge runde t, b e i  Alloc e r atit e s  dage gen ge r a de abge stumpft i s t. 
W i e  be i l s rae l ite s n i mmt auf de m Ph r agmoconu s de r W indung s
que r s chn itt  r a s c h  ab, doch s in d  auf de r le tzten W in dung wede r ein 
Me diankiel, n o ch vent rolat e rale Kiele au s g e b il de t  un d de r W in 
dung s qu e r s chn it t  ni mmt von b r e it r e chte ckig nu r b i s  s chmal 
re chte ckig ab. D a mit wi r d  a_uf de m äuße r en T e il de s Phragmoco
nu s das  St a dium e r r e icht, da s s i ch b e i  I s rael ite s e r s t auf de r 
Wohnkamme r adult e r  F o r men f indet. Die  vo rle tzte W in dung ha t 
zun ä ch s t  n o ch imme r e in e  s chmal e, hoch g e run de te Ente rnfläche 
und ist  dann ähnlich ho chmündig und abgefl acht wie b e i  I s rael ites. 
Ob Exte rnkiele vorhan den wa r en, l ä ßt s i ch be i de m E rhaltung s 
zu s tan d de r vorl iegen den Exe mplare  n i cht  ent s che ide n .  Die Ent 
wi cklung von I s  rael ite s au s Hungar ite s und von All o c e  r at ite  s au s 
I s  r ael ite s i s t  e in typ i s  ehe s B e i  spiel  fü r P al ingene s e. 

. 

B e z iehun gen: Die  Hunga r itinae WAAG E N  1 89 5  unt e r s che i den s i ch du r ch 
den Que r s chnitt  de r Wohnka mme r und die Skulptur. D i e  R e ihe 
Hungar ite s - I s rael it e s - All o c e ratite s z e igt, daß oxy c one F o r 
me n in de r T r ia s  dur chau s in n i cht oxy c on e  F o r men übe r g ehen 
könne� ( im G e gen s atz  zu r Auffa s sun g von T O Z E R  19 7 1 ) .  

Auf ande r e  P r oble me de r A mmonitentaxonomie s oll hie r n i cht e inge gan 
gen we r den. S o  i s t. z. B .  Ben e cke ia en g mit Int o rnite s ve r wandt un d die 
ve r e in zelt  vorkommenden B e n e ckeien mit basal ge zähnelten Loben s ind 
p rakt i s ch n i cht von Into rni te s,zu unt e r s c he iden. D ie Ähnli chke it z w i s chen 
be ide n Gattung en wird n o ch du r ch die re cht ähnl iche Ontogenie  unte r st r i 
c h e n  (ge d run gene,  b r e ite, nie d r ige Innen windungen ). 

Na ch de r neuen Definit ion de r C e  r atita c e ae dur eh T O Z E  R ( 1 9  7 1 ) ,  de r s.ie 
auf F a milien b e s c h r änkt,_ de r e n  V e r t r e t e r ge gabelte  R ippen aufwe i sen, 
ist unkla r, ob die namengeben de G attun g C e r atite s übe rhaupt zu de n C e 
ratita c e a e  ge s t ellt  we rden kann, denn s ie be s itzt minde s ten s auf de r 
Wohnkamme r und maximal auf de r ge s amt en äul3e ren _W in dung nur E in
fa c h r ippe n .  Auf den inne ren W in dungen f in den s i ch abe r auch b e i  man chen 
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zu de r s i che rlich p olyp hyl e t i s c hen Obe rfamilie  D anub ita c e a e  ge s tellten 
Gattungen e inzeln e  Gab e l r ippen ( J u dica r ite s ) .  

3) C on o dont en: 

M e t ap r ioniodu s  doebeli  nom nov.· 
De r ivatio nomin i s: Z u  Ehren von Herrn D r .  F .  D OE B L ,  de r mich auf die 

Ho monymie aufme rk s am ma chte . 
1 96 8  H in de odella ( Metap r ioniodu s )  clarki  n .  sp . - KOZ U R ,  S .  1 0 7 7 ,  Taf. 1 ,  

B il d  1 6  
n on ! r·96 5 Hin de o de lla clarki  lGO & KOlKE , n e w  spe c ie s - lGO; KOlKE & 

YlN,  S .  9, Taf. 1 ,  F ig .  1. 
B e me r kunge n: Hinde o della  ( Me tap r i on iodu s )  cla rki KO Z U R  1 9 6 8  i s t  e in 

j üng e re s  Homonym von Hin de odella clarki  lGO & KOlKE 1 96 5 .  
Die e r ste re A r t  wird  j e tzt  z u  M e t ap r ion iodu s ,  die le tzte r e  zu 
Neohinde odella g e s tel l t  ( vgl .  au ch KO Z U R  & M OSTLER 197 2 ) .  

Gattung Metap olygn athu s HAYASHl 1 9 6 8  e rne nd .  KO Z U R  197 2  

M e t ap olygnathu s zapfe i KO Z U R  & M OSTL E R  .n . s p .  
D e r i vatio nornin i s: Z u  Ehren von He r rn P r of .  H .  Z apfe , Wien 
1 9 7 2  Metapolygn ath u s  n .  sp .  - KOZ U R , Taf . 7 ,  Fig .  1 
1 9 7 2  M e t ap olygnathu s aff. p o s te ru s  - KO Z U R ,  Taf .  7 ,  F ig .  2 · 
Hol oty p u s:  D a s  E xempl a r  N r .  M XXX / 2  bei  KO Z U R  1 97 2 ,  Taf. 7 ,  F ig .  1 
L o cu s typ i c u s :  Sornrne raukogel 
Str atum typ i curn: bic  renatu s - Z one ( obe r e s Alaun)  
D iagno s e: Mittelg roße b i s  g r oße Me tap olygnathu s-A rt  mit  g roße r ,  hinten 

s pitz auslaufende r Plattfor rn ,  die deutlich übe r die  hal be Ge s arrt
l änge  de s C on odonten umfaßt . M e i s t  s in d  3-5 g r oße Se iten zähn e 
e nt wi cke l t ,  von denen de r hinte r e  qu e r  ve r b r e ite rt  i s t  und b i s  na 

h e  a n  d i e  C a r in a  he r an r e i cht .  
B e s c h r e ibung: D i e  Plattfo r m  l äuft hinten s p itz  au s ,  wobe i die Sp itze m e i s t  

s tark e xzent r i s ch a n  e in e r· Seite de s an scms ten oft n och b r e it ge 
runde ten H inte r e n de s l ie gt; e t wa s  s elten e r  befindet  s ich die Spitze 
auch in de r M i tte . B e i  adulten Fo r men i st die Plattfo r m  s t e t s  v.e
s entlich l änge r al s die halbe Läng e  de s C on odonte n .  De r hinte r 
s te Se itenzahn i st deutlich que r  ve rb-re ite rt un d r e i cht b i s  nahe 
an die Plattfo r m  he r an; e r  i st z i e ml i c h  l an g .  Die üb r igen Z ähne 
sin d  kü rz e r .  M e i s t  s in d  auf .e ine r Se ite  1 - 2 ,  auf de r ande r e n  
S e ite  3 Z ähn e entwickelt .  Die  C a r ina we i s t  i m  all g e rne inen e t wa 
10 Z ähne auf, die vorn sehr  lang s in d  und n a ch hin te n  all mähl ich  
n ie d r iger we r de n . Hin ten i st die Carina oft  n a c h  e in e r  Sei te  u m 
gebogen (in R i c htun g auf die Sp itze de s Hinte r e n de s de r Platt
fo rm).  D ie B a s al g rube befindet  s ic h  e twa in de r M itte  de r Platt
form.  

Vorkommen: ? Mal ayite s daws on i- Z on e , J uvavite s rnagnu s - Z on e  ( s e h r  
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s e lten) , C y rtop l e u r ite s b i c r e n atu s-Zone b i s  unt e r e  Rhabdo c e r a s' 
s ue s s i-Zone ( s e lten b i s  häufig) : C SSR , Ö s t e r r e i c h. 

B e z iehun gen : W ie a u s den A b b il dung en b e i  KRYSTYN (1973) he r v o r g e ht, 
b e s c h r änkte er M. p o s t e r u s (KOZU R  & MOSTLE R) i m  we s en t l i
c h en auf den F o r menk r e i s  u m  M. z apfe i .  Dah e r  b e z e i chnete  e r  
dann au c h  d i e  Angaben b e i KOZ U R  & :vtOSTLER h in s i c htl i c h  de r 
Zahn z ahl von M. p o s te ru s al s w il l kü r l i c h .  M .  p o s t e ru s be s it z t  
abe r ,  w i e  be i KOZ U R  & MOS TL E R  r i ch t ig a u s gefüh r t ,  a u f  e in e r  
Se ite höc h s ten s z w e i  Se i t e n z ä hn e . AuJ3e rde m i s t die s e  F o r m  n u r  
e t wa hal b s o  g r o ß  wie M .  z apfe i und d i e  Pl at tfo rm u mf a ßt n u r

. 
e t

wa die  Hälfte de r G e s a mtl änge de s Con o don ten ode r i s t  n o c h  kür
z e r .  Ü b e r d i e s fehl t  d ie c h a rakte r i s t is c he Qu e rve r b r e  ite rung de s 
h in t e ren Sei tenzahne s un d die  S e i t en zähne s ind s t att de s s en an 
de r B a s i s  me i s t de utl i c h  in Läng s r i chtun g ge s t r e ckt . M. z a pfe i 
b e s it z t  oft n o c h  e in b r e it g e run de t e s Hinte r en de , da s an e ine r 
Se ite s p itz ausg e z ogen i s t .  D ie G r e nze z wi s chen den be i den A r
ten wi r d  h ie r s o  g e z og e n , dai3 al l e  F o r m en , de r e n  Pl attfo r m  nur 
die  h a l b e  Länge de s C on o don ten au s ma c ht o de r k ü r z e r i s t und 
nu r maximal z we i  Se it enz ähne auf e ine r Se i te tr ägt, zu M .  p o s t e
r u s  g e zählt  we r de n .  A dulte  F o r me n  s in d  k l a r  zu unte r s c he ide n ;  
le d i g l i c h  b e i  J u g e n dfo r men i s t d i e  Unte r s che idun g z .  T. s ch wie
r ig und in de m e in en ode r· ande r e n  F a l l e  v i e l l e i ch t  n i ch t  mögl ich . 
G l e i c h e  E r s c he inungen t r e t en abe r auc h  b e i den J u g en dfo r men 
ande rer Me t ap olygn athu s -A rten de r ve r s c hie denen Ent wicklungs
r e ihen auf . 
M. z apfe i un d, M. p o s t e r u s  g e hö r e n  zu z we i  ve r s c h i e denen Ent
wi c klung s r e ihen . Die G rö ß e  de s C onodont e n ,  die Länge de r 
Pl attfo r m ,  ihr v i e l fa c h  n o c h  b r e it gerund e t e s H inte r ende (mit  
aufge s e tzte r SpÜz e)  s o wie die  deutl i c he Que r ve r b r e ite run g  de s 
h in te r s t e n  S e i t e n z ahn e s be i M. z apfe i we i s t  d ie s e  A r t  e in d e u t i g  
al s N achkomme v o n  M .  n o do s u s  au s .  E s  i st s e h r  übe r r a s c h en d ,  
da ß KRYSTYN (1973) den F o r me n k reis  u m  M . zapfe i (den e r  
al s M .  p o s te r u s b e z e i c hne t) v on M. abn e p t i s  (be i  i h m  al s E p igon
dol e l l a  p e r m i c a  b e z e i c hn e t) abl e it e t .  Adulte  F o r me n  von M .  
zapfe i s in d  s e lb st n o c h  de utl i c h  g rößer al s d i e  g rößten , p hyl oge
n e t i s c h  ält e s t e n  F o r me n  v on M. abnept i s  au s de m obe r s t e n  Ka r n  
u n d  b a s al en N o r ; i h r e  Pl attfo rm i s t l änge r und b r e ite r al s b e i 
M .  abn e p t i s .  E ine Abl e itung de s M. zc:1pfe i von M .  abne p ti s  wü r de 
voll  s t ä n d ig de m phyl oge n e t i s c h e n  Tn�n d inne r h a l b  de r abn ep ti s 
R e ihe  un d da rübe r h inau s de m T r e n d  innerhalb  all e r  Me tapoly
gnathu s-Reihen wide r s p r e c hen , abge s e he n  von den z ahl r e i c h en 
ande r e n  Me rkmalen ( s i e he oben) , die M.  z apfe i m it M. n o do s u s  
ve rbinden . D i e  b i s h e r b e k annten s t r a t ig r ap h i s c h  jüng s t e n  F o r
men von M. nodo s u s  au s de r obe r e n  �e r r i-Zon e , s t i m men in der 
G rö ß e  de r F o r me n ,  de r Läng e und B r e it e  de r Plattfo r m  s o wie 
de r Zah l und Form de r Se i tenzähne s c h on we itgehe n d  ode r völ-
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lig mit M .  z apfe i übe r e in und z e igen n i cht die ge r in g s t e  Ähnl ich 
ke it zu den gl e ih z e itig vorkommenden V e r t r e te rn von M. p o s t e rus 
haya shii ,  de r V or l äufe rform von M .  p o s t e ru s p o s t e ru s ( s en s u  
KO Z U R  & MOSTL E R  ! ) . Die s e  phyl ogene t i s ch h o c h  en twickelten 
Ve r t r e t e r  von M .  n odosu s unt e r s che iden sich nur du r c h  die  feh
lende sp itze Au s z ie hung de s H inte rende s de r Plattform s o wi e  
du r ch die i m  all g e rn e inen e t wa s  kü r z e r en Se itenzähne von M.  
zap fe i un d können dahe r ohn e weit e r e s  al s de r en V or l äufe r--;n g e 
s e hen we rden.  M .  p o s t e r u s  geht dage gen in e ine r lückenlos b e 
legten Re ihe ( übe r M .  poste r u s  haya shii )  a u s  M .  abneptis  abneptis 
he rvor .  
M .  zapfe i ze igt oft mal s e in e  be rne rke n s we rt Hornöornorphie zu M 

mungoen s i s  ( D I E B E L  ) ,  un d zwar vor all e m  z u  den g r oßwü c h s i -

gen l angoba rdi s che n For me n .  Die  s ta rk a s ymme t r i s chen E xe m
pla r e  von M. z apfe i unte r s cheiden s ic h  nur du r ch die l än g e r en 
Zähn e  und die i m  all g e me inen ge r inge re Z ahn z ahl von M .  mungo
en s i s . Es  komme n  s og a r  Fälle  von p e rfekt e r  Hornöorno rphie vor, 
wo ke ine rl e i  Unte r s chiede z w i s chen be iden A r ten fe s tg e  s te ll t  
we rden könn en .  Obwohl s i ch die V a r iat ion s b r e ite be ide r F or men 
e t wa s unte r s ch e idet ,  s ind es dennoch V e r t r e te r z we ie r  völl ig  
ve r s chieden e r  Ent wi cklun g s r e ihen .  

4 )  O s t r a c oden: 

F am il i e  Sp elun c el lidae SNE J D E R  1 9 6 0  

Gat tung W illella n .  g en .  
De r i vatio nomin i s: Z u  E h r en de s ve r storbenen Autor s de r A r t  Notocythe 

re ? hoffrnann i 
Typ u s a r t: Noto cyth e re ? hoffrnanni WILL 1969  
Diagn o s e:  Annähe rnd gle i chklap p i g ,  LK e t wa s  g röße r .  Se itenu m r iß subt r i 

angul ar . Dor s al rand l ang, ge rade,  mit deutlichen Dor s al e cke n .  
Die l än g sbe rippte V entralfl ä che i s t  s ch mal b i s  mäßig b r e it und 
h inten abge s e tzt , wob e i  s ie in e i_nen kl e inen p os t e r ovent ralen 
Knot e n  a u s l äuft . Se itenobe r fläche ret ikul ie r t ,  p os terodo r s al 
k_räft ig aufge bl äht. 

Ökologie:  ? l i mn is ch ,  ol igo- b i s  rne s ohal in e s B ra c k wa s s e r. 
V o r kommen: Se vat ( obe r e r St e in rne rge lkeup e r )  de s ge rmani s chen B e cken s 
B e ziehung e n: V on Rhombo'cyt h e r e  ANDER SON 1964 dur ch den Urnr iß,  die 

2 0  

annähe rnde Gl e i chklappigk e it un d die  abwe i chende Grob skulp tu r 
unte r s chieden ( Noto cyth e r e  WILL 1969 i s t  e in j ünge re s Synonym 
von Rhornbocythe re ) .  

· 

Da die Innen me rkmale nur unvol lkommen bekannt s in d  (vorn 
ve rkalkte Inne -nl amell e , gl atte S c hl oßfu r che in de r R K) i st e s  
s chwie rig ,  Angaben übe r die p hylogen eti s che Stellung die s e r  

Gattung z u  mache n .  A m  wah rs che inli chsten i st e ine A b starnml..llg 



von R e mo cythe r e  B E U T L E R  & G R ÜNDE L 1 9 63.  D ie s e  Gattun g 
unte r s che idet s ic h  du r ch die s tark geflügelte , s e h r  b r e ite V e n 
t r alfläche , den Sul cu s un d den e t wa s  abwe i chenden Seitenu m r i ß .  
Die  Zugehörigke it v o n  W illell a  zu d e n  Spelun cell idae i s t  n i c ht ge
s iche r t ;  möglich-, a b e r wenige r wahr s c he inl ich wä re auch e ine 
Zuordnun g zu den Gl o r ian e ll idae . 

Im fol genden we rden z we i  neue A rten s kulptu r ie rte r Bair diidae au s obe r 
t r ia s s i s chen p sy ch r o sphä r i s chen Ablage rungen be s chr ieben . 

Unte rfa mil ie Bairdiin ae SAR S  1 8 8 8  

T r ibu s T r iebel inin i  KOL L MANN 1 9 63 e mend .  

Gattun g V a vilovella n .  g en . 
De r ivatio no mini s :  Zu Ehren von He r rn D r .  M .  N .  VAV ILOV , Leningrad 
Typu s a r t :  V avilovella p sy c h r o sphae r i c a  n .  gen . s p .  sp .  
Diagno s e :  U m r i ß  bai rdioid.  Do r s al e  U m r ißl in ie deut l ich dre ig e t e i lt .  

Sch wänzung de s H inte rende s t e r m in al in l ange Dornen aufgel ö s t .  
Dornenähnl iche V o r ragung am V o rde r rand vo rhan den .  Obe rfl ä 
c h e  mit l angen , te r minal  z .  T .  ge gabelten Dor n en be s e tzt , zwi
s chen denen e inzelne kl e in e  Knöt chen lie gen . 

V o rkomme n :  Obe rnor , nu r in ep ibathyalen Ablage run gen un te r 2 0 0  m Wa s 
s e rtiefe na chge wie s e n .  

Z ug e wie s ene A r t :  V avilovella p sychro sphae rica  n .  g en . s p .  
B e z iehunge n :  B e vor  auf die B e z ie hungen e in g e gangen wi r d ,  s oll  hie r ohn e 

E rl äute run g ( e rfolgt an ande r e r Stell e )  die neue  Sy s t e matik de r 
t r ia s s i s chen B a i r diinae aufgeführt  we rden.  B e i  den Bair diinae 
de r T ri a s  we r den folgende G attungen unt e r s chie den :  Bairdia 
M c C O Y  1 844 ( Syn onyma s iehe bei  KO Z U R  1 9 7 1 : ; Die B a i r dia c e a  
de r T r ia s ,  T e il III . - G e ol .  Paläon t .  M itt . lbk: ) ,  B ai r diolit e s  
C R ONEIS & GA L E  1 939, T r ie b e l ina  van den B OL D  1 9 46 mit den 
Unte rgattungen Ptychobair dia KOL LMAN N  1 9 6 0  un d N odobair dia 
KOL L MANN 1 9 63 ( ohn e die unten genannten A rten von B OL Z ,  
die zu M i rabai rdia gehören ) ,  C e  ratobairdia SOHN 1 9  5 4, P a r a 
bairdia KOL L MANN 1 9 6 0  ( = N e on e s idia MA DDOCKS 1 9 6 9 ) ,  L o - . 
bobairdia KOL L MANN 1 9 63 ( = C a r in obai r dia KOL L MANN 1 9 63, 
z .  T . , = P a r an e s idia MA DDOC KS 1 9 6 9 ), M i rabairdia KOL L 
MANN 1 9 63 (hie r zu auch C a r inobairdia alpina KOLL MANN 1 9 63, 
Synonyma s ie he b e i  B OL Z  1 9 7 1 ,  T r ie bel ina  ( Nodob a i r dia)  dent a 
t a  BOL Z 1 9 7 1 , T r ie b e l in a  (N odobairdia)  n odata B OL Z  1 9 7 1 un d 
T r iebel ina  (N odob a i r dia ) sp . A .  BOL Z 19 7 1 ) . Havan a r dia PO
KOR N Y  19 6 8, ? Al atobai r dia KRISTAN - TOL L MA NN 1 9 7 1  ( ? hier
zu auch C e ratobai rdia l on g i s p in o s a  KO Z U R 19 7 1  un d C e ratobair
dia c ra s s a  KRISTAN - TOL LMANN 1 9 7 0 ;  die s e  be iden A rten g e 
hö ren mögl iche r w e i s e  zu e ine r n eu en G attun g ,  die s ich aus  C e �  
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toba i r dia entwi c k e l t  h a t ;  ih r e  Zuor dnung zu de r G attung A l at o 
b a i r d i a  i s t  un s i che r ) , V a  vi love l l a  n. gen . 
D i e  G attung B a i r d ia und P a r a b a i r d ia we r den z u m  T r ib u s  B a i r di
in i SAR S  g e s t e l l t .  T r i e b e l in a ,  Lobob a i r d  ia , Mi r a ba i r di a ,  V a vi
l o v e l l a  und ? B a i r d iol ite s we rden z u m  T r ibu s T r ie b e l in in i  
KOLLMANN 196 3 e me n d .  z u s a m m e n g e fa ß t .  C e r a t oba i r di a ,  ? 
Havan a r dia und ? Alatob a i r dia (auf  je den F a l l  die  be iden oben 
aufg e fü h r t en , mit  V o r behalt  z u  Alatobair dia ge s t e l l ten  F o r me n ;  
die Zug e hör igke it  de r T ypu s a r t  v on Alatoba i r dia z u  d e m  n e u en 
T r i b u s  i s t  f r agl ich)  we r den z u  d e m  T r ibu s C e ratob a i r di in i  n o v .  
ge s t e l l t .  Unt e r  W e gfall  de r p o s te rovent  r al e n  D o r nen w i r d  d i e  
Flüg e lung de r V ent r alfl ä c h e  b e i C e  ratoba i r dia v o n  de r Unt e r t r ias  
b i s  z u r Mitte l t r ia s  i m me r g e r in g e r und s chl ie  J3l i c h  n i mm t  a u c h  
n o c h  d i e  l at e r al e  Wölbung b e t rä c ht l i c h  ab , s o  d a ß  s c hl i e ßl i c h  
glat t s c ha l ige , anfang s fl a che F o r me n  m i t  z w e i  Dornen auf de r 
L K  e n t s t e h e n , die h i e r mit  V a r b e h al t  z u  Alatobai rdia g e s t e ll t  
we r den , obwohl  ke in e  Übe r g an g s fo r me n  zu de r h in s i c htl i c h  de r 
Kl app e n wöl bung und d e r  z we i  langen D o r n en auf d e r  L K  ä hn l i 
c h e n ,  a b e r r e t ikul ie rten T yp u s a r t  Alatob a i r dia longifo r ma 
(BOLZ 197 1 )  = Alatoba i r dia fove olata K R I S TAN- T O L L MANN 
197 1 b e kann t s in d .  D i e s e  Ent wi c klung (un abhän g i g  davon , ob A la
tob a i r dia l ongifor m a  da s E n dg l i e d  die s e r  Ent w i c kl ung s r e ih e  oder 
e in e  h o möomo rphe F o r m  i s t) ma ch t e s  s e h r  f r a gl i c h ,  ob H a v a
n a r dia t r ia s s i c a  (B OLZ 1 971) wir k l i c h  von C e ratoba i r dia  � 
s ta m mt (wie BOLZ v e r m ut e t ,  de r Havan a r d ia s og a r  al s Syno
nym v on C e ratob a i r d i a  auffa ßt) ode r ob s ie s i c h  n i cht  ite r a t i v  
au s B a i r d i a  e n t w i c k e l t  hat. An me rkun g e n  zu Havan a r dia t r i a s
s i c a  ( BOLZ) : Du r ch e in b e daue r l i c h e s  V e r s eh en wurde  C a rato
b a i r dia t r ia s s i c a B OLZ b e i  B UNZA & KOZUR ,  T e il II (KOZU R) 
noch e in mal un t e r H a v an a r dia t r ia s s i c a  KOZ U R  & BOLZ b e·
s ch r ie b e n ; die  P r i o r ität  hat  C e r at o b a i r d ia t r ia s s i c a  B OLZ, die  
hie r abe r z u  Havan a r dia g e s t e l l t  wi r d .  V av il o v e l l a  n .  gen .  i s t  
nahe v e r wan dt m i t  Mi raba i r dia KOLLMAN N 196 3 .  W ie die s e  be
s it z t  s ie e i n e  V o r r a g ung a m  V o r de r r an d  (b e i  V av il o v e l l a  in F o rm 
e ine s D o r n e s)  un d d i e  Sch wänzung de s H in t e r en de s l äuft  t e r m i
nal in D o r n e n  a u s ,  wie be i den h o c hent w i c k e l t e n  M i r a b a i r dia
A r t e n .  D e r Unte r s c hie d z wi s c hen b e iden G attun gen b e s t e ht in 
de r e xt r e m en D o rnen s kulp t u r  b e i  V a v i l o ve l l a .  B e i  Mi rabai r dia 
t r e t e n  höc h s t en s  e in z e lne D o r n e n  auf , wäh r e n d  b e i  V a v il o v e l l a  
al le  Kn oten i n  D o rnen umge wan d e lt wu r den . 

V a  v i l o v e l l a  p s y c h r o  sphae r i c a  n .  gen . n .  s p .  
T af. 3 ,  F ig .  4 ,  5 
D e r i v a t i o  n o m in i s :  N a c h  de m A uft r e t en de r A r t  in p s y c h r o sp hä r i s c h en 

O s t r a c o denfaun e n . 
H ol otyp u s :  Da s E x e mp l a r  N r .  M XXXI / 1 ;  T af .  3 ,  F ig .  4 
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L o c u s  typ i cu s :  Mühl g r aben ( Ö ste r r e i ch)  
Stratum typ i c u rn :  übe re s Se vat 
Diagno s e :  Siehe un te r de r G a ttun g s diagno se 
Be s c h r e ibun g :  G r o ß wü c h s i g .  U rnriß  b a i r dioid .  V o r de r rand hoch ,  abg e 

s c hr ägt .  Schwän zun g de s H inte r r ande s i n  z we i  l ange Do rnen 
au s l aufend.  Dor sale  U rnr ißl inie  deutl ich  dre ige t e ilt mit s ehr 
lang e m , ge rade m mittl e r en Ab s chn itt ; ante rodo r s ale r R and 
ku r z ,  g e rade ; p o ste  rodor s ale  r R and g e ra de , im unt e re n  T e il 
s chwa ch konkav.  V ent r al rand s ch wa ch: ·konkav. 
Die Skulptur be s teht au s zahl r e ichen langen , te r rn in al . vielfach 
ge gabelten (z .  T .  me hrfa ch)  Dor nen , die  wegen ih r e r  L änge j e 
doch me i s t  abg e b r o c hen s ind .  I n  de r L K  t r eten  an te ro- un d p o 
ste r odo r s al je  e in sehr  l an ge r  D or n  auf.  We it e r e s ehr l ange 
Dornen l iegen arn V o r de r rand und e t wa s  vor de .m H inte r rand j e 
we il s wenig obe rhalb de r M ittellin ie . E t wa s  kür z e r ,  abe r be i 
adulten F or men imme r noch r e cht l an g  s ind j e  z we i  Dornen im 
do r s orne dian en und im unte ren ventr o rne dian en Sch al enfeld ,  s o 
wie e in ante rovent ral e r ,  e t wa s  v o rn  S c hal en rand entfe rnte r 
Dorn . Auße r den Dornen t r e ten noch einzeln e  kl e ine Kn öt chen 
auf. Auf de r RK fehl en die ante r o - un d po s t e rodo r s alen Dornen 
und die  auf de r LK a rn  V or de r - und Hint e r r an d  dich übe r de r 
M itte ll in ie l iegenden Dornen be fin den s ic h  e t wa s  höhe r . · 
Die  V o r ragung a rn  V or de rende be s teht au s e in e m  hakenfö r rn.ig 
na ch unten g e bogenen D o rn .  Der p o s te rovent rale  B e r e ich ,  vo r 
alle m abe r die Unte r s e ite  de s g e s ch wänzten Ab s c hn itte s s owie 
de r b e i den te r minalen Dornen , in welche die Sc hwän zung de s 
H inte rende s au s l äuft , s ind  s chwach und un r e g e l mäßig  g e z ähn e l t .  
D a s  S chloß de r LK we i s t  e in e  un deutl i che , n i cht dur ch e in e  In 
nenl e i ste  b e g r enzte  Fur che auf (nu r an e in e m  Exempl ar  s icht 
ba r ;  das  Schloß de r R K  konnte  n icht be oba c ht e t  we rden ) .  B a i r 
dop ill ate St ruktu ren fehlen .  V e rkalkte Innenla rnelle_ mäßig b r e it ;  
V e s t ibula s e h r  s chrnal . 

Ontoge n e s e :  Jugendfor men we i c hen im U rnr iß e t wa s  ab . Sie s ind  ge drun 
g en e r ,  de r ante rodo r s ale Ab s chn itt i s t  relativ  länge r und 
s ch wa c h  ge run d e t ,  de r Vent r al r and ist  ge rade . Die  j e  z we i  
do r s orne dianen un d vent r o rne dian en s o wie  de r ant e r ovent r ale  
D o rn s in d  noch ku rz . 

Ökologie : Ele ment de r s evatis c hen p sychrosphä r i s c-hen O s t r a codenfaunen 
( offene r Oze an ,  ep ibathyal ; n a c h  den B e g l e i tfaunen kan n  e in e  
Wa s s e rtie fe von 1 5 0 - 5 0 0  rn ang enomme n  we r den , al s o  e t wa s  
fl ache r al s die typ i s c he n  p sych r o sphä r i s chen O s t r a c odenfaun en 
de r M ittel t r ia s ,  fü r die e ine Wa s s e rtie fe von 500 rn un d t ie fe r 
an genommen we r den mu ß ) .  An die s e r  Stelle mö chte ich  He r rn 
Dr . H .  B OL Z ,  Den Haag ,  danken ,  de r m ic h  auf die s e  bi she r e in
z ige Fun d s t e lle  ep ibathyale r  s evati s che r O s t r a c o den aufme rk
s a m  ma c hte . 
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Maße de s Halotyp u s : 1 = 1 0 0 0  um h = um 
V o r ko m men:  B i s he r  nu r a m  L oc u s  typ i c u s  
B e z i e hungen : M i rab a i r dia n .  sp . , KRISTAN- T OL L MANN 1 97 1  i s t  ähnl i c h ,  

d o c h  s ind d i e  Do rnen mit Ausnahme de r be iden dor s alen we 
s en tl i ch kü rze r ;  au ße rde m s ind bai rdopillate St r uktu ren vo rhan 
den .  

G attung T r iebel ina  van den BOLD 1 946 

T r iebe l ina  .oe  r tl i i  n .  s p .  
T a f .  3 ,  F ig .  2 ,  3 
De r i vatio nomin i s :  Z u  E h r en von He r rn D r .  H .  J .  OE R T L I ,  Pau 
H ol otypu s :  Das Exemplar  N r .  M XXXI / 3 ;  T af.  3 ,  Fig.  3 
L o c u s  typicu s :  Mühl g r aben ( Ö s t e r r e i ch)  
Stratum typ i c u m :  übe r_s e  vat i s ehe " Pöt s chenkalke " 
D iagn o s e :  U m r i ß bair dioid mit lang ge s ch wänzt e m ,  g e z ähn e l t e m  H int e r en 

d e  un d s t a r k  g e zähnelte m ,  hohe m V or de r rand .  Skulp tu r mit  j e  
e in e m  wu chtigen an te ro- un d p o s te rodo r s alen Kn oten un d s ch v.a 
che r L äng s r ippe , d i e  vent rozen t r al z we i  kr äftige Kn oten t r ägt . 

B e s c h r e i bun g :  M itte l g r o ß .  Do r s ale U m r ißlin ie au ch in de r L K  d r e igete ilt 
mit l a ng e m ,  s c hwa ch konve xem mittl e r e m  un d konkave m ante ro
un d p o ste r do r s al e m  Abs chn it t .  V o r de rende hoch , s c hief  ge run 
de t ,  mit k r äft ige r R andzähnelun g .  H inte ren de l an g  ge s chwänzt , 
mit s chwa che r R an dzähne lun g .  V ent r al r and konkav.  
Die Skulptur be s t eht  au s je  e in e m  wu chtigen an te r o - un d p o ste 
r ode r sal e m  Kn ot e n ,  zwis chen den en auf de r L K  am D or s al r an d 
z we i  kl e in e  ke gelför mige Kn oten s i tzen . V o m  Obe r ende de s Vo r
de r r ande s ve r l äuft e ine s chmale R ippe e t wa s  un te rhalb de r M i t 
tell inie  b i s  z u m  ge s chwänzten Hinte re nde . A m  V o r de rende be 
findet  s i ch e in kl e ine r ,  im unt e r en me dian en b i s  vent rorne dia
nen B e r e ich z we i  g r o ß e  Kn oten auf die s e r  R ipp e ,  von denen de r 
h int e r e  am g r ö ßt e n  i s t .  Im vo r de r e n  D r i ttel  i s t  die R ip p e oft 
völl ig unte r b r o chen . Z wi s chen den be iden zentralen Kn oten und 
z wi s c hen de m hinte ren zent r alen Kn oten und de m H inte rende i s t  
d i e  R ippe s c hwa ch konkav du r chbogen . V o r  all e m  im dor s alen 
Schalenfe l d  un d im hinte ren Schalendrittel  s ind e inzelne un r e g el
mäßig ve r t e il te Kn öt chen vo rhan de n ,  s on s t  i s t  die Schal enobe r 
fläche gl a t t  b i s  s e hr s chwach g rubig .  L äng s de s R ande s ,  auße r 
im mittl e r en T e il de s V o r de r r ande s un d im hinte ren D r ittel  de s 
g e s chwänzten H inte rende s ,  b efinde t  s i ch e ine flache R an d r ippe . 
D a s  Schloß we i st in de r L K  e ine s e h r  s c hmale Fur che un d e ine 
s eh r  flache A u s we ichfu r che auf . B a i r dopillate St r uktu ren wu r 
den n i cht b e obacht e t .  Die ve rkalkte Inn enlamelle i s t  sehr  
s c hmal ; V e stibul a s ind vo rha nde n .  

Ontogene s e :  Juge ndfo r men we i chen in de r · Skulptu r deutl i ch ab . S i e  z e igen 
s chon M e rkmale p s ychr o s pha r i s che r O s t r a coden ( aufge s e t zte , 
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lange St a cheln auf dem ante r o - und p o s te rodo r salem Knote n ;  
U mwan dlung de r Kn ötchen i n  kl e in e  Sta c he ln ) .  Die Läng s r ipp e 
i s t  n u r  im mittl e r en T e il entwicke lt  und t rägt  hie r lediglich den 
hinte re n ,  n o c h  r

.
ipp enart ig ve rlän ge rten Knoten , de r bei den J u 

gendfo r men noch im unte ren vent r ome dianen Schalenb e r e i ch 
l ie g t .  

Ökologie : T i efn e r it ikum b i s  ep ibathyal e r Be r e i ch ;  n a c h  de r B e gl e itfaun a 
z wi s chen 1 5 0 - 5 0 0  m Wa s s e rtief-e 

Maße de s H ol otypu s :  1 ·= 7 1 5  u m  h = 3 8 5  um 
V or komme n :  B i she r n u r  am Locus  typ i c u s  
Bez iehungen : Du r ch die Skulptur  von allen ande ren b i she r be kannten T r ie 

bel ina -A rten de utl ich z u  unte r s che ide n .  

5 )  C ha r ophyten : 

Die T axonomie de r. t r ia s s i s c hen Cha r a c e en - Oogon ien i s t z .  Z .  in s ge s a mt 
s e h r  unb efrie digen d ,  wa s ihren an s i c h  hohen W e r t  für die s t ratig r aph i s che 
Gliede r ung un d die g r oß räumige Ko r r e l i e run g  l imn i s c he r  und s ch wa ch 
b r a ck i s c he r  Se rien ( b i s  zum Me s ohal in iku m )  ge genwä rtig n o ch s tark  he r� 
s e tzt . E ine au sfüh rl iche R e v i s ion de r Cha r a c e en - Oogon ien de s g e rman i 
s chen B e c ke n s  un d de s P r ika s p i - G e b ie t e s befind et  s i ch in V o rbe r e itun g ,  
wird abe r we gen de s g r o ßen U mfan g s  de r b io s tati s t i s chen A rbe iten ( 5  
Me ßwe rte von j e de r Oogonie we r den benötigt ; von j e de r A rt mü s s en min 
de s ten s 5 0 0 0  Oogon i en ve r me s s en we r de n ,  um die int r a sp e zifi s c he V a r ia 
b il ität zu e rfa s s en un d d i e  Me ßfehle r du r c h  V e r d rü c kun g et c .  mögl ich s t  
ge r in g  zu halten )  n o c h  mehr e r e  J ah re  i n  An s p ru c h  nehme n .  Hie r s ollen 
nur  die Re v i s ionen zwe ie r G attungen vo r g e l e gt we r den , wa s zu e ine r we 
s en tl i chen V e re infa chun g de s Sy ste m s  führt . 

Unte rfamilie Stellato c h a r inae G RA M BAST 1 9 6 2  
(nom .  t r an s l .  e x  Ste llatocharoide ae ) 
Synonym M a s l o vi ch a r o ideae SA J DAKOVSKIJ 1 9 6 6  

Gattun g  St ellat o c h a r a  H ORN a f  RAN'T Z IE N  1 9  5 4  
T yp u s a r t :  St el latocha r a  s e l l ingii  H OR N  af RAN T  Z I EN 1 9  54  
Syn onym: M a sl o v i ch a r a  SA J DA KOV SKIJ 1 9 6 2  

SAJ DA KOV SKIJ s tel l te  1 9 6 2  in Unkenntni s  de r A r beit  HORN a f  RANT Z IEN 
die G attun g  Ma sl ovichara auf.  Spät e r  behielt  er  die s e  G attung be i und 
g r e nzte s ie ge gen Stel latochara  ab . Die Unt e r s chiede z wi s c hen b e iden G at
tun gen , die e r  ang ib t ,  s in d  e ine r s e i t s  k e in e  G attung sunt e r s chiede und an � 
de re r s e it s  me i st n icht vo rhanden . So füh r t e  SAJ DA KOV SKIJ ( 1 9 6 6 ,  S . · l l 5 ) 
an , daß die Apical öffnung be i M a s l ovicha r a  bedeutend kl e in e r  s e i  al s b e i  
Stell ato cha r a .  V e r gl e icht  man j e doch die A p i calöffnun gen auf d e n  Abbil drn
gen s e ine r zu Ma s l o vi cha r a  bz w. Ste llat o c h a r a  ge s te llten A rten , dann 
kann man e rkennen , daß de r die sbe z üg l i che Unte r s chied  n i cht exist ie r t .  
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Die s g e ht auch au s den Be s ch r e ibungen he rvo r .  B e i  de r na ch SA J DAKOV S 
KIJ 5 0 0 - 8 0 0  um langen Ste llato cha r a  hoell vi cen s i s wi rd de r Dur c hme s s e r  
de r Ap ical öffnun g mit 3 5 - 6 0 um ange gebe n ;  be i de r e t wa gl e ich g r oßen 
o de r s o g a r  e t wa s  kl e ine'Ten M a slovi cha r a  f r agil i s  ( 5 4 0 - 5 6 0  um l an g )  g ibt 
SA J DA K OVSKIJ abe r e inen Dur chme s s e r  de r 'Ap.ivalpore  von 6 0 - 8 5 um an. 
B e i  ande ren A r ten i s t de r Du r chme s s e r  wiede rum gl e i ch g r o ß .  Damit i s t  
die s e r  Unte r s c hied hinfäll ig .  A u c h  die F o r m  un d die Län ge de s H al s e s  
s ch wankt bei  be iden G attungen ( wenn ma n die Zuordnung SA J DA KOV SKIJ ' s 
zug run de legt )  in gl e i c hen G r e nzen B e i  den me i sten zu M a slovi cha r a  g e 
s tel l ten A r ten findet  s i ch a m  En de de s a p i c alen H al s e s  e ine blu mige Auf
b i e gun g de r Sp i ralen , wodu r c h  e ine s chwa che Ein s c hnürung de s H al s e s  in 
de r un te ren Hälfte vorg etäu s c ht wi rd .  W i e bei den s chon abge s c hl o s s en en 
Unte r s u c hun gen an Stell atocha r a  sel l ingi i ,  de r Typ u s a r t  von St ellatocha r a ,  
fe s t g e s t ellt  we rden konnte , kommen b e i  die s e r  A r t  s o wohl F o r men mit al s 
a u c h  ohn e die oben genannte E r s c he inun g  vor . Offe n s i chtl ich h andelt  e s  
s i ch dab e i  u m  Re ife s tadien , denn b e i  all en For men mit hin r e i chend l an 
g e n  H al s  t r eten s o wohl Exe mp l a r e  mit die s e r  t e r min alen Aufbi e gun g al s 
auch  s ol che ohn e die s e  E r s che inung auf . Dadu r ch e xis t ie ren vori allen die 
s e n  A r ten j e  e ine St ellato cha r a - und e ine M a slovi cha r a - A rt mit genau den 
g l e i chen F o r minde xwe r ten und völl ig  üb e r e in s t immende r s t rat ig r ap h i 
s che r R e i c hweite . Dab e i  handelt  e s  s i ch z w e ife l s ohn e s t et s u m  d i e  gl e i che 
A r t ( s o ist  z .  B .  Ma slovi c h a r a  in ce rta  da s Syn onym von St ell ato cha r a  hoell
v i c en s i s  dnj ep roviform i s ) .  D ie Elimin i e rung de r Gattung M a sl ovicha r a  
b ringt s o mit e ine b e t r ä chtl iche V e re infa c hun g de s t axon o mi s chen Sy s t e m s  
de r t r  i a s  s i s  chen Cha r ophyt e n .  

Unt e rfa milie  Clavato r it in a e  n o v .  
D i a gn o s e :  Ovale b i s  halbkugelige  Gy rogonite , de ren ap i c al e s En de i n  e in e  

Sp itze au släuft , d i e  nur e ine win z ig kl e ine , n i cht e ing e s enkte 
Po r e  aufwe i s t  ( me i s t  ga r ni c ht zu e rkenn en ) .  Die s e  Sp itze kann 
fl ie ßend in die Gyrog onite  üb e rg ehen und we i s t  dann n o c h  e ine 
�äß ig b r e ite  B a s i s  a uf ode r  in de r Mitte e in e s b r e it abgefl a c h 
t e n  Ap i calende s auf s itzen u n d  b e s itzt dann me i s t  e ine s e h r  
s chmale B a s i s . B a s alp o r e  kl e in b i s  mäJ3 ig  g r oi3 .  

V o r ko m men : T r i a s  b i s  J u r a  
Z u g e wie s ene Gattun g e n :  Clava t o r ite s H ORN a f  RAN T Z I EN 1 9 54 

Latocha r a  MÄD L E R  1 9 5 5  
B e z iehun g en :  Die Stellato cha r in ae b e s itzen e inen Hal s mit deutl iche r b r e i

te r Ap i c alp o r e .  

G a ttun g C lavato r ite s HORN af RANT Z I E N  1 9 5 4 
Syn onym:  Cun e at o cha r a  SA J DA KO V SKIJ 1 9 6 2  
B e m e r kungen : Clavato r ite s HORN a f  RA NT Z IE N  un d C un e atocha r a  SA J DA

KOV SKIJ s ti mmen pe rfe kt übe r e in .  Die s geht au s de r Be 
s c h r e ibung b e i  H OR N  af RAN T  Z IEN un d SA J DAKOV SKIJ kla r  
he rvo r ,  währ end die s a m  ve rkrusteten Hal ot yp u s  von Clavat o -
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r ite s ,  we nige r gut zu e rkennen i s t .  Die s be me rkt abe r s c hon 
HORN af RAN T Z I E N  ( 1 9 5 4 ,  S. 4 7 )  wenn e r  s ch r e ibt :  " The p ro 
l ange d n e  c �  o f  the gy rogon ite g i  v e  s Cla vatorite s höl l vicen s i s  a 
rathe r di st inct  app e a rence  whi c h ,  unfo rtunately ,  cann ot be ·qu i 
t e  c lea rly di s c e rne d i n  the illu s t r ation . " D a  die For m de s Hal
s e s  un d die win z ige Apic alöffnung in  de r Diagn o s e  von Clavato
r ite s genau s o  be s c h r i e ben wi r d  wie in de r D iagn o s e  für Cun e a 
tocha ra bei SA J DAKOV SKIJ , kann an de r Identität be ide r Gat
tungen ke in Z we ifel be s tehen . Neue s ,  b e s s e r  e rhalten e s  Mat e 
r ial von Clavat o r ite s hoellvicen s i s  zeigt  die Übe r e in s t immung 
zwi s c hen beiden Gattungen noch de utl i c h e r .  
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a b 

Abb. 1 :  Alloceratites schmidi (Zimmennann) a) Windungsquerschnitt durch einen Gips
abguß am proximalen Ende der Wohnkammer; b) dgl. im Bereich der 8. Kammer; 
die Breite der Externseite beträgt bei a): 1 ,8 cm. Nach A. H. MÜLLER 1969 
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Tabelle 1 :  V o r s chl ag zur A m mon ite n - un d C onodonten s tanda r dgliede rung 
de r Unte rt r ia s  

Olenekian 

J akut ian 

Gandar ian 

· Elle s me r ian 

= = = = = = = b = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = 

Ganget  i an 

Pe r m  Dzhulfian 
Dora sham 

A r ak s ian 

+ B r a c hiopoda 

Ke.vs e  rl in Q ite  s 
s u ö r obu stti s 

t i mo ren s i s  A .  - Z .  

f:��;i�ii�: :
-
c
-
;: s

-
-
- -

���:�:�:t�
-
�
I
� � ;� -§ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ro 
'1 

Columbite s co s tatu s unbenannte S .  -Z . I ,_. 
� 

s. z ""� �· 
T i r ol ite s ca s s ianu s �-sP�!�!'!� - - = -· �� . �N 

co s t atu s S .  - Z .  cn P> · 

Ana s ib i r ite s mul t i fo r m l s  
waageni  A .  - Z .  
mille r i - Zon e  

N •  

i1rts
ko c e  r a s  g r a c il i - z(;fi-e- 7 :  8 -n.-SWEE"fw 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - -
G on dol ella n.;.sp. Z on e  

V avilovite s s v e r d rup � 
diene r i - Subzone g 

P r op tychite s candid.ls - - - - - :- - - - - - - - - - - .a> 
kumrrel i - Subz . ['{."!. 

P r optychite s s t r ig a 
tu s 

1-------------i· c a r inata A s s .  - Z .  
����C�J!�= �������=F== = = = = = = = = = = = = = = =  
Ot o c e r a s  boreale 

Oto c e ra s  con c avunt 

Xenodi s cu s  tr iv iale 

Parat i rolite  s waagen 

Sheyy r e v ite  s shevy 
r e v l  

Dzhulfite s sp ino s u s  

I r an ite s t ran s cau c a S l c u s  

Phis on ite s t r iang u Iar l s  

V
1
e di o c e ra s  vent r o 

p anum 

A r axo c e  r a s  latum Q0 
� 

( A r axil e vi s )  + � 0  

typ ical i s - Z on e  
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T a b e l l e  2 :  A m mon iten - un d C on odon t e n z onen de r M itt e l - und Obe r t r i a s 

= = = = = � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Stufe Unte r s tufe A m m on i ten - Z onen 

tet hyal e T r i a s  E u r op a s  Nor dam e r ika 
F= = = = = =  = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = � = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

�hät C h o r i s t a c e r a s  ma r s h i  C h o r i s t a c e r a s  ma r s h i  

pe ·:at  Rhabdoc e r a s  s u e  s s i  Rhabdo c e r a s  s u e s s i 

r----
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Die Bedeutung der Trias-Conodonten
. 

für die Stratigraphie urtd Tektonik 

der Trias 1n den Westkarpaten 

�) 
von H. Kozur & R. Mock 

SUMMARY 

With the aid of conodonts the authors have demonstrated that the slightly 
metamorphaus Meliata Series embedded under· the Triassie complexes of 
the Slovakian Karst, which is, at the present l:ime, generally considered 
to the Permian to Lower Triassic, is actually of Middle to Upper Trias
sie age and can be correlated with the Triassie of the Bükk Mountains. 
Fro� this finding follow far- reaching tectonical conclusions, which are 
dis cu s sed he re in detail. 

Subsequently, the great Stratigraphie value of Triassie conodonts is docu
mented by two cases from the West-Carpathic.ns. 

Finally, a new species of a stratigraphically ·;aluable platform conodont: 
Metapolygnathus misiki n. sp. is described. 

�) Anschrift der Verfasser: Dipl. Geol. Dr. HEinz Kozur, DDR-61 Meinin
gen, Staatliche Museen und Dr. Rudolf Mock, Leh:F stuhl für Geologie 
und Paläontologie der Naturwissenschaftli :hen Fakultät der Komensky 
Universität, Bratislava, Gottwaldova nam. 2, CSSR 





Am Beispiel der schwach metamorphen, ·makrcfossilfreien Meliata-Serie 
der Gemeriden (SlowakE. i) soll im folgenden die auderordentliche Bedeu
tung der Conodon ten für die exakte stratig raphisehe Einstufung makrofos
silfreier triassischer S•:!rien in den Westkarpaten und sich daraus erge
bende tektonische KonsE:quenzen hingewiesen w•!rden. Im AnschluJ� daran 
soll auch auf die Bedeutung der Conodonten für die exakte stratigraphische 
Einstufung und Korrelierung makrofossilführender Serien verwiesen wer
den. 

Der aus verkieselten roten und schwarzen radi Jlarienführenden Kalken 
und einer darüber folgenden Serie dunkler Schi·der (im unteren Teil häu
fig mit dunklen, plattigen tonigen Kalken, im h::>heren Teil stärker sandig) 
aufgebaute Teil der Mel iata-Serie sowie die darunter folgenden mächtigen 
Kalke wurden in letzter Zeit durchweg in das Ferm oder (und) die unterste 
Trias eingestuft. Ausschlaggebend waren dafür nicht etwa paläontologiscre 
Beweise, sondern die Vorstellung, daß die Meliata-Serie das normale Lie
gende der unmetamorphen Trias des Slowakischen Karstes bilden soll, 
obwohl bekannt ist, daß die Auflagerung der Tr ias des Slowakischen Kar
ste s auf die Meliata-Se :r ie stets dur eh einen tektonischen Kontakt mar
kiert wird. Aus regionalgeologischen Erwägungen erschien uns das Vor
kommen von radiolarienführenden Kieselschiefern (verkieselte Kalke) und 
von initial.en Magmatiten im Perm und in der unteren Untertrias unmög
lich (völlig andere Ausbildung als im ca. 30 km südlich gelegenen Bükk-
Ge bi rge). Überdies zeigt die Meliata-Serie eine weitgehende Übe re instim
mung mit den mittel- bis obe rtr ias s is chen Schichten des Bükk-Ge birge s, 
und zwar sowohl lithologisch als auch n.1ch der-:-1 Metamorphosegrad. Die 
mikropaläontologischen Untersuchungen einiger Pre>ben aus der Typuslo
kalität Meliata erbrachten reiche mittel- und ebertriassische Conodonten
faunen sowie einzelne Foraminiferen, Ostracoden, Radiolarien und Ophiu
renr·este. In Dick- und Dünnschliffen (letztere wurden uns von Prof. Dr .. M. 
MISIK, Bratislava, zur Verfügung gestellt , der unsere Arbeit gre>J�zügig 
unterstützte) konnten auch Holothurien-Sklerit•! und Fischreste nachgewie
sen werden. Bevor wir auf die Alterseinstufungen nach den stratigraphisch 
wichtigen Conodonten eingehen, möchten wir einige Hinweise zur Gewin
nung von Conodonten aus schwach dynamometamorphen Schichten der 
Trias geben: 

1. Es empfiehlt sich, möglichst reine Kalke zu beproben. Bei stärkerer 
Rek ri sta ll isation kommt es in söl chen Kalken allerdings oft zu meta so'� 
matis chen Zerstörungen der Conodonten, die •�ur selektiven Vernichtung 
zarter Formen oder auch zur vollständigen Zerstörung der Conodonten 
führen können. 

2. In stärker tonigen Kalken sind die Erfolg saussichten zur Gewinnung 
von Conodonten sehrgering. ·Einerseits entstehen durch Mineralneubil
dungen (Serizitisierung) sehr gre>J3e Schlämmrückstände, andererseits 
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kommt es in tonreichen Kalken auch sehr häufig zu einer weitgehenden 
Zerscherung der Conodonten, die dann beim Aufbereiten in winzige Stücke 
zerfallen und ni'cht gewonnen bzw·. ·nicht bestimmt werden können. · 

3. Dunkle oder rote Kalke sind im allgemeinen reicher als weißliche. 

4. In stärker, aber immer noch epimetamorphen Schichten sind häufig 
verkieselte Partien oder Kieselschiefer erfolgversprechender als Kalke. 
Normalerweise können die Conodonten hier allerdings nur in Dickschliffen 
unter sucht werden. 

5. Noch wichtiger als in unmetamprphen Schichten ist eine sorgfältige 
Probennahme in schwach metamorphen Serien. Hier kommt es unter Be
rücksichtigung der oben aufgeführten Kriterien darauf an, möglichst 
schwach beanspruchte Partien zu beproben, denn oftmals sind die Cono
donten nur noch ih wenigen geringmächtigen Schichten eines Profils erhal
ten. Die Entnahme von großen Übersichtsproben empfiehlt sich in meta
morphen Serien nicht, vielmehr ist es besser, eine Vielzahl kleinerer 
Proben zu entnehmen. 

Im folgenden solt auf die str.atigraphis ehe Einstufung der von uns unter
suchten Proben aus der Mel-iata-Serie eingegangen werden. Au.s den lie
genden mächtigen Kalken wurde nur eine Probe entnommen, sie stammte 
aus einer Rotkalkeinlagerung in hellgrauen Kalken im oberen Teil der 
Kalkfolge (Probe 14). Die zahlreichen Conodonten, die wir aus dieser 
Probe gewinnen-konnten·, sind gut erhalten. Interessanterweise sind die 
Formen weid, - aber im Unterschied zu den Triasconodonten aus unmeta-:
morphen Serien völlig undurchsichtig und die zarten Formen zeigen deut
liche Korrosionsspuren (auch bei der Aufbereitung mit Essigsäure). ·Es 
wurden folgende Arten nachgewiesen: Chirodella dinodoide s (TA Tc:;.E), 
Enantiognathus petraeviridis (HUCKRIEDE), E .. ziegleri (DIEBEL), Gla
digondolella tethydis (HUCKRIEDE), Gondolella acuta KOZUR, G. excelsa 
(MOSHER), Übergangsformen zwischen G. excelsa und G. mombergensis 
TATGE, G. prava KOZUR, Hibbardella 1-;_-utissima (HUCKRIEDE), H. 
magniden�ta (TA TGE), Metaprioniodus mtdtihamatus (HUCKRIEDE), M. 
spengleri (HUCKRIEDE), M. suevicus (TATGE), Neohindeodella aequira
mosa KOZUR & MOSTLER, N. dropla (SPASOV & GANEV), N. triassica 

(MÜLLER), Neoplectospathodus muelleri KOZUR & MOSTLER, Neospa

thodus germanicus KOZUR, N. kockeli (TATG�), Ozarkodina tortilis die

beli KOZUR & MOSTLER, Pr-ioniodina (Cypridodella) muelleri (TATGE), 
.!:_. (C.) venusta (HUCKRIEDE), Veghella delicatula (BUDUROV). Mit Neo

hindeodella aequiramosa, Neospathodus koc.keli und Veghella delicatula 

sind die drei wichtigsten Leitformen des Pelson, darunter das Indexfossil 
der kockeli-Zone nach KOZUR & MOSTLER 1972 enthalten .. Da auch das 
Gladigondolella. tethydis Multielement auftritt, handelt es sich hierbei 
eindeutig•um Pelson der dinarischen Faunenpro.vinz sensu KOZUR {in 
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Druck: Die Faunenprovinzen der Trias und ihrer Bedeutung für die inter
nationale Korrelation der Trias). Mit tektonis ehe m Kontakt folgt über den 
mächtigen Kalken eine ebenfalls schwa·ch metamorphe Serie vo� bunten 
(roten) Kieselschiefern mit kie seligen Plattenkalkzwis ehenlagen. Auf 
Bruchflächen und in Dickschliffen ließen sich in Proben aus dieser Serie 
einzelne Conodonten und Fischzähne beobachten. Aus weniger stark ver
kieselten Zwischenlagen von roten Kieselkalken liei3en sich einige Radio
larien sowie einzelne Zahnreihenconodonten des Gladigondolella tethydis
Multielement gewinnen. Die beobachteten Conodonten erlauben hier nur 
eine grobe Einstufung in Mitteltrias bis Jul. Aus dem obersten grauen Ab
"
schnitt der Kieselschiefer/Kieselkalk-Folge wurde aus einem grauen Kalk 
mit schwarzen Hornsteinen die Probe 9 entnommen. Etwa 1 m darüber, 
im basalen Teil der Schieferfolge, die in den untersten 10 m noch reich
lich Zwischenlagen von dunklen, nach oben zunehmend tonigen Plattenkal
ken führt, wurde die Probe 8 entnommen, weitere 3 m darüber die Probe 
7 und aus den folgenden tonigen Plattenkalken im höheren Teil der basalen 
Schieferfolge die Proben 3-6. 

Die Proben 8 und 9 enthielten reichlich Conodonten. Wie es für schwach 
thermo- oder dynamometamorph beanspruchte Serien typisch ist, waren 
sie schwarz und undurchsichtig. Die Erhaltung war ausgezeichnet, gele
gentlich traten leichte Deformationen auf, die aber die Bestimmung nicht 
erschwerten. Die Foraminiferen aus den gleichen Proben sind verkieselt 
und für diesen Erhaltungszustand mäßig erhalten. Die in Probe 9 auftre
tenden Radiolarien sind stark rekristallisiert. Die Ostracoden aus Probe 
7 sind verkieselt und ebenfalls stark rekristallisiert. 

Die Conodontenfaunen aus den Proben 8 und 9 stimmen vollständig überein 
und sollen daher hier zusammen aufgeführt werden: Gladigondolella tethy
dis (HUCKRIEDE), Gondolella navicula HUCKRIEDE, G. tadpole HA YASHl, 
Metaprioniodus spengleri (HUCKRIEDE), M. suevicus (TATGE), Ozarko
dina saginata HUCKRIEDE, 0. tortilis TATGE, Prioniodina (Cypridodella) 
muelleri (TATGE), .!:_. (C. ) venusta (HUCKRIEDE). Diese Fauna erlaubt 
eine Einstufung in die tethydis Assemblage-Zone, welche das Jul, mögli

cherweise aber auch noch das bisher nicht auf Conodonten untersuchte 

oberste Cordeval umfaßt. In Probe 7 kommen· neben einzelnen Vertretern 

des Gladigondolella tethydis-ME e inzel
_
ne Exemplare sehr interessanten 

neuen Metapolygnathus -Art vor, die im paläontologischen Anhang be

schrieben werden soll. Sie muß als Nachläuferform von M. mostleri (KO

ZUR) aufgefaßt werden und zeigt durch ihre oftmals leistenartig reduzier

te Plattform und die sehr langen lateralen Zähne starke Homöomorphie

Erscheinungen zu primitiven Vertretern von M. mosheri (KOZUR & MOST

LER 1971), mit der sie aber nicht verwandt ist. Da von der Sirenites � 
seni-Zone bis zur Tropites dilleri-Zone offenbar weltweit keine Metapo
�athus-A rten mit bezahnter Plattform vorkommen und im Cordeval 
Metapolygnathus rnostleri zumindest in der eurasiatischen tethyalen 
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Trias weit verbreitet und in der dinarischen und asiatischen Provinz auch 
häufig ist (vielleicht mit Ausnahme des bisher noch nicht untersuchten 
obersten Cordevol) ergibt sich eine Einstufung dieser Probe in das unter
ste Jul, vielleicht auch das oberste CordevaL Nach exakter Eichung der 
Reichweite dieser. Art in ammonitenführenden Profilen könnte sie durch
aus als Zonen- oder Subzonenfossil Verwendung finden, da sie eindeutig 
von M. mostleri abstammt und ganz sicher höher hinaufreicht als diese 
Art. Es ist zu erwarten, daß sie sich in ammonitenführenden Profilen in 
jenem Teil des basalen Jul findet, wo neben Carnites floridus Sirenites 
und Trachyceras gemeinsam vorkommen. Die in den Proben 3-6 vor
kommenden vereinzelten Conodonten-Bruchstücke erlauben nur eine gro
be Einstufung in die Mitteltrias bis in das Jul. 

In den höheren Teilen der Schieferserie werden die Schichten z. T. stark 
sandig und es fehlen Einlagerungen von Kalken, die für die Gewinnung von 
Conodonten erfolgversprechend wären. 

Die Einstufung des bisher unter suchten Teiles der Meliata-Serie aus der 
Typuslokalität in das Pelson bis Jul der dinarischen Faunenprovinz führt 
zu so weitreichenden tektoni sehen Konsequenzen, daß sie sieher nicht un
widersprochen bleiben wird. Die Exkursionen der KBA-Tagung Ende Au-
gust dieses Jahres werden den an der Tektonik der Karpaten interessier
ten Geologen Gelegenheit geben, in der Lokalität Meliata Proben aus den 
z. T. conodontenreichen, wenn auch immer rückstandsreichen Schichten 
zu entnehmen, ja wir möchten die an dieser Problematik interessierten 
Exkursionsteilnehmer auffordern, Proben zu entnehmen, damit die Al
terseinstufung der Meliata-Serie unabhängig von uns durch andere Geolo
gen bestätigt werden kann. Wir möchten hier kurz auf zwei Argumente 
gegen unsere Einstufung eingehen: 

a) Aus dunklen Schiefern der Bohrungen VB-1 bis VB-20, die der Melia
ta-Serie zugeordnet wurden, bestimmte ILAVSKA .(1965) permische Mi
krosporen/Pollen. Wie sind diese Unterschiede (Perm nach Mikrosporen/ 
Pdlen, Mittel- und Obertrias nach Conodonten, Foraminiferen, Ostraco·
den und Radiolarien) zu erklären? 
- Es ist durchaus nicht sieher, ob alle aus Bohrungen nachgewiesenen 
Vorkommen der Meliata-Serie (rein lithologische Einstufungen) wirklich 
zu dieser Serie gehören. 
- Mikrosporen und Pollen sind ziemlich resistent gegen Umlagerungen. 
So .enthalten z. B. salinare Folgen im oberen Jura der nördlichen BRD 
permische Mikrosporen (vermutlich aus ausgelaugten permischen Salzen). 
- Es besteht die Gefahr, daß die bisher feststehende Zuordnung der Me
liata-Serie zum Perm eine Einstufung wenig aussagekräftiger Durchläufer
farmen in das Perm anregte. 
- Wir korrelieren die Meliata-Serie mit den mittel- bis obe rtr ias sis chen 
Ablagerungen des Bükk-Gebirges. Es ist durchaus möglich, daJ3 auch in 
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der Meliata-Serie noch tiefere Anteile der Trias oder sogar marines 
Perm enthalten ist, da ja auch die Schichten des Bükk-Gebirges mit kon
kordanten Übergang bis in marines Perm hinabreichen. Die Ausbildung 
der radiolarienführenden roten und grauen Kieselschiefer dürfte jedoch 
überall in die mittlere bis obere Trias gehören. 

Das zweite, gegen unsere Einstufung vorgebrachte Argument sind die 
Evaporite, die in Bohrungen aus der Meliata-Serie nachgewiesen wurden. 
Auch hier ist nicht in jedem Fall sicher, ·ob es sich wirklich um Salinar
gesteine aus der Meliata-Serie handelt. Andererseits sprechen die nach
gewiesenen Anhydrite und Gipse nicht zwangsläufig für eine Einstufung in 
das Perm oder die untere Trias, da ja auch die Raibler Schichten, mit 
denen man die Schieferfolge aus der Meliata-Serie ve rg_leichen kann, Sa
linargesteine enthalten. 

Tektonis ehe Schlußfolgerungen aus der neuen Einstufung der Meliata-Serie 

Es sollen hier nur summarisch die tektonischen Konsequenzen der Neu
einstufung der. Meliata-Serie aufgeführt werden. Die Erläuterungen unse
rer Ansichten, die vielfach noch hypothetischen Charakter tragen (soweit 
sie über den Rahmen der Westkarpaten hinausgehen), erfolgt an anderer 
Stelle (KOZUR & MOC�, in Druck). 

1. Die Meliata-Serie kann nicht das normale Liegende der unmetamorphm 
Trias des Slowakischen Karstes sein, die von der Meliata-Serie stets 
durch einen tektonischen Kontakt getrennt ist und vom Seis bis zum Rhät 
vollständig entwickelt ist. 

2. Die Aufschlüsse der Meliata-Serie sind tektonische Fenster. 

3. Die Trias des Slowakischen Karstes kann nicht authochthon sein, wie 
es in jüngster Zeit allgemein angenommen wurde. Es handelt sich viel
mehr um eine Decke, der wir die Bezeichnung Silica-Decke.geben (nach 
dem Silica-Plateau). 

4. Die Silica-Decke muß von Norden her überschoben sein, wofür die fol
genden Befunde sprechen: Die Meliata-Serie gehört durchgehend zur dina
rischen (südalpinen) Faunenprovinz, die Trias de.s Slowakischen Karstes 
gehört dagegen durchgehend zur austroalpinen Faunenprovinz ( = nordalpi
ne Faunenprovinz). Da die Trias des Slowakische.n Karstes auf die Melia
ta-Serie überschoben wurde, muß die Überschiebung von Nord nach Süd 
erfolgt sein. Die klastischen Schüttungen im Karn der Meliata-$erie und 
des Bükk-Gebirge s (wir stufen den 11unte r- bis mittelladinischen 11 Ton.".· 
schieferkomplex des Bükk-Gebirges zumindest zum Teil ins Karn ein) er
folgten von Süden Wenn das Ursprungsgebiet der Silica-Decke südlich 
des Meliata-Faziesraumes (einschließlich Rudabanya- und Bükk-Entwick-
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lung) gelegen hätte, dann wäre das Fehlen nennenswerter Schüttungen in 
der Mitteltrias und im Karn der Silica-Decke nicht zu erklären. 

5. Die Gemerische Narbe ( = Margecany-Lubenik-Linie) wird als gemein
same Wurzelzone der Silica-Decke, der nordgemeriden Trias, der Stra
zov-Decke und der Choc-::::>ecke gedeutet. 

6. Die Meliata-Serie und die mit ihr zusammenhängende Rudabanya- und 
Bükk-Trias entspricht dem dinarischen Südast der Alpen. 

7. Wir betrachten die Gemerische Narbe als Fortsetzung der Alpin-dina
rischen Narbe. Folgende Erscheinungen sprechen dafür: 
- Die Meliata-Serie gehört als nördlichste Einheit zur dinarischen Faunen
provinz und ist auch lithofaziell eindeutig südalpin ausgebildet. Die Silica
De cke als südlichste bekannte "nordalpine" Einheit (wir möchten hier die 
Bezeichnung nordslovakokarpatisch und südslovakokarpatisch einführen) 
zeigt rein nordalpinen Faunencharakter und läßt sich etwa mit dem Hall
stätter Faziesraum und noch besser mit der Mürztaler Fazies vergleichen. 
- An der Gemerischen Narbe ist das schwach metamorphe Paläozoikum 
der Gemeriden (das wir nicht mit dem Paläozoikum der Nördlichen Grau
wackenzone vergleichen, wie TOLLMANN (1972a), sondern mit dem Pa
läozoikum unmittelbar an d�r Alpin-dinarischen Narbe - Nötsch-Gailtal, 
vgl. FLÜGEL & SCHÖNLAUB 1972; das Paläozoikum des südlich anschlie
ßenden Upponyer und Szendröer Gebirges läßt sich gut mit dem Paläozoi
kum der Karawanken korrelieren) auf die stark metamorphen Veporiden 
aufgeschoben. An der Alpin-dinarischen Narbe ist das Paläozoikum der 
Südalpen auf das metamorphe Mittelostalpin aufgeschoben, das man nach 
TOLLMANN ( 197 2a) mit dem Veporikum korrelieren kann. 
- Sowohl in den südlich der Alpin-dinarischen Narbe gelegenen Karawan
ken als auch in den südlich der Gemerischen Narbe gelegenen Komplex 
Gemeriden bi$ Bükk-Gebirge ist eine deutliche Auffächerung der. Vergenz 
zu erkennen (Gemeriden vorwiegend nordvergent, Bükk-Gebirge vorwie
gend südvergent). 
- Entlang der Alpin-dinarischen Narbe finden sich die einzigen alpidischen 
Intrusiva der Alpen und entlang der Gemerischen Narbe kommen die ein
zigen kretazischen Intru.siva der Westkarpaten vor (Granite des Spis
Geme r-Erzgebirge s). 

8. Wir mÖchten für den hier-untersuchten Bereich bei aller Zurückhaltung 
folgende Korrelierung mit alpinen Einheiten vornehmen. Die Silica-Decke 
läßt sich mit dem Hallstätter Faziesraum oder noch besser mit der Mürz
taler Fazies vergleichen (fast perfekte Übereinstimmung). Sie liegt damit 
nördlicher als bei TOLLMANN (1972a) angegeben, der die südgemeride 
Trias ( = Trias der Silica-Decke) mit der Trias des Drauzuges - Bakony 
verglich. Auch wir möchten die Trias des Drauzuges und des Bakony ver
gleichen, wo jeweils im Anis eine nordalpine und ab Ladin eine südalpine 
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Mikrciauna auftritt und Tuffite irr: Ladin weit verbreitet und z. T. ziemlich 
mächtig sind. Diese Entwicklung findet sich je doch in den Westkarpaten 
nicht mehr (entweder ausgekeilt oder als höher-:! Decke abgetragen). Die 
Mel iata-Serie I Bükk-Trias möchten wir mit den nördlichsten südalpinen 
Einheiten (Karawanken) vergleichen (marines Cberperm, in der Meliata
Serie noch nicht nachge·Niesen, schon im Anis ;·,ur dinarischen - südalpi
nen Faunenprovinz gehörend, Effusiva, z. B. Quarzporphyre, im Ladin). 

9. Nach dem Vergleich der Fazieszonen·nehmt�n wir an, daß die Gemeri
sche Narbe westlich deE Bükk-Gebirges steil nach Süden umbiegt (östlich 
und etwa parallel zum heutigen Donauverlauf. Die Alpin-dinarische Narbe 
verläuft in ihrem östlichen bekannten bz w. ver muteten Abschnitt noch 
nach E- SE, und zwar beträchtlich südlich des Bakony. Falls es sich bei 
dem V illany- und Me c s·�k-Ge bi rge nicht urr: ähnlich nach Süden übers cho
bene Einheiten handelt wie bei der Silica-DeckE , müßte sie auch noch et
was südlich des Vill�my-Gebirges (anderenfalls zwischen dem Mecsek-Ge
birge und dem Balatonhochland) nach E-Se verlaufen und etwas weiter öst
lich dann scharf nach Norden in die hier vermutlich annähernd N-S verlau
fende Gemerische Narbe einbiegen. Unabhängig davon, ob der hier von 
uns aufgezeigte hypothetische Verlauf stimmt oder die Gemerische Narbe, 
wie bisher angenommen in südwestlicher Richt·.mg auf die Alpin-dinariscre 
Narbe zuläuft, zweifeln wir aus weiter oben angeführten Gründen nicht an 
der Verbindung und der gleichen tektonischen Stellung beider Elemente. 
Dies hat weitere weitreichende Konsequenzen, auf die wir hier nicht ein
gehen möchten (z. B. ist nun zu vermuten. daß die Trias des Bakony/Ba
latonhochlandes möglicherweise nicht authochthon ist). 

Abschließend möchten wir noch auf zwei Probl·�me eingehen, welche die 
Bedeutung der Mikrofossilien, speziell der Conodonten, auch für die Klä
rung der stratigraphischen Stellung makrofossilführender Serien zeigen. 
In der Lokalität Turik (Choc-Prosecno-Gebirg=, Choc-Decke) konnten 
wir aus Reiflinger Kalken eine eindeutig unterkarnische Mikrofauna (Co
nodonten, Holothurien-Sklerite) gewinnen. Diese Einstufung stieß weit
gehend auf Ablehnung, weil aus den Alpen nur anisische und ladinische 
Reiflinge r Kalke bekannt sind . TOLLMANN ( 1972b) schreibt jedoch, . .. .  
''für die höchsten Partien (der ladinischen Reiflinger Kalke) ist Gondolella 
palata BENDER, die noch bis ins Jul weiterreicht, bezeichnend" ohne daß 
er· daraus st ratigraphi sehe Konsequenzen zog. Gondolella palata ist ein 
Synonym von G. polygnathiformis BUDUROV & STEFANOV. Diese Art 
setzt an der Basis des Karn ein und an der Karn/Nor-Grenze aus, wobei 
ihr Ein- und Aussetzen jeweils in phylemorphogenetische Reihen einge
bunden ist (vgl. auch KOZ UR & MOST LER 1971). Bei KR YST YN ( 1973) 
wird diese Art zwar schon aus dem unteren Ladin verzeichnet, doch· 
rechnet KR YSTYN die typischen großwüchsigen Vertreter von G. navicula, 
die sich an den Halotypus anschließen, auch zu G. polygnathiformis, wie 
aus den Abbildungen bei KR YSTYN klar hervorgeht. Dieser Farmenkreis 
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von c·:navicula reicht vom Oberanis bis zum Oberkarn, sehr ähnlich, z. T. 
als Unterarten abgetrennte Formen finden sich auch noch im Nor. Damit 
kann man das von KR YSTYN ( 1973) erwähnte Vorkommen von G. polygna
thiformis im Ladin als Fehlbestimmung abtun. In über 2000 conodonten-' 
reichen Proben aus dem Ladin wurden nur im höheren Longobard Über
gang·sformen zwischen G. excelsa und G. polygnathiformis gefunden. So
mit ·reichen die " ladinischen•• Reiflin·ger Kalke in den Ostalpen, wie auch 
in den Westkarpaten bis ins untere Karn und müßten daher korrekterwei
se als ladinisch-karnische Reiflinger Kalke bezeichnet werden .. Man soll
te also das Alter von Mikrofossilien nicht nach dem vermuteten bzw. bis
her 11fe ststehenden 11 Alter bestimmter lithofazielle r Einheiten festlegen, 
sondern an den Ammonitenzonen eichen, sofern diese schon die Reife von 
Standardzonen erreicht haben. 

Ein ganz ähnliches Problem liegt an der Nor/Rhät-Grenze vor, worauf 
wir im folgenden kurz eingehen möchten. Wie KOZ UR ( 19 71) für die Al
pen, konnten wir an Hand der Mikrofauna nachweisen, daß auch in den 
Westkarpaten das Obersevat und Rhät größtenteils nur verschiedene fa
zielle Ausbildungen sind. Lediglich die Äquivalente der Choristaceras 
marshi-Zone sind jünger als die jüngsten ins Nor eingestuften Schichten. 
Auf der Basis der Choristaceras marshi-Zone allein hat aber eine rhäti
sche Stufe k�ine Berechtigung, wie schon von verschiedenen Autoren her
vorgehoben wurde. Auf die diesbezüglichen Prioritätsfragen möchten wir 
hier nicht eingehen. In den rhätischen, brachiopodenreichen Kössener 
Schichten von Hybe (in dem Tal des Biely Vah) mit Arcestes cf. rhaeticus 
und Rhaetavicula contorta kommt eine Conodonten/Holothurien-Assozia
tion vor, wie sie für die hernsteini -Assemblage-Zone charakteristisch 
ist, die sich in ammonitenreichen Schichten mit dem höheren Sevat kor
relieren läßt, aber niemals zur Obergrenze des nach Ammoniten einge
stuften Sevat reicht (dazwischen liegt noch die post-hernsteini-Fauna und 
ein conodontenfreier Bereich). In der Lokalität Bleskovy pramen (Drna
va/Dernö, Slowakischer Karst), wo ebenfalls rhätische Brachiopoden, 
aber zusammen mit einer reichen Ammonitenfauna mit ganz vereinzelt 
Rhabdoceras suessi vorkommen, treten keine Conodonten mehr auf, und 
auch die Holothurien-Fauna zeigt das Niveau des conodontenfreien Be
reichs des obersten Sevat an. So ist also das Obernor von Bleskovy pra

men nicht älter, sondern jünger als das Rhät von Hybe. Die post-hern

steini-Fauna, die altersmäßig zwischen die beiden Lokalitäten einzustu

fen ist, findet sich z. B. in den Triasschollen am linken Donauufer bei 

Csövar, wo die entsprechenden Schichten bisher nach Ammoniten ins Un

terkarn eingestuft wurden (in der Lokalität Csövar ist auch die hernsteini 

Assemblage-Zone vertreten, also das Rhät von Hybe). 
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Paläontologi sehe r Anhang 

Gattung Metapolygnathu.:; HAYASHI 1968 emend. KOZUR 1972 
Typusart: Metapolygnathus communisti HAYAS!-II 1968 

Metapolygnathus misiki n. sp. 
Taf. 1, Fig. 2; Abb. 1 
Derivatio nominis: Zu Ehren von Herrn �rof. Dr. M. Misik, Bratislava 
Holotypus: Das Exemplar Nr. III/1, Taf. 1, Fig. 2 
_Locus typicus: Linkes Ufer des Muran, nördlich des Dorfes Meliata, Ty

puslokalität der Meliata-Serie, grauer Kalkstein im basa
len Teil der Schiefer-Serie, etv1a 4 m über der obersten 
Bank der Kieselkalk/Kieselschiefer-Folge, Probe 7 

Stratum typicur:n: Basales Jul (oder oberstes C:>rde vol) 
Diagnose: Metapolygnathus-Art der mostleri-Reihe mit folgenden Beson
derheiten: Plattform reduziert, z. T. bis auf eine schmale Leiste völlig 
abgebaut. Auf ihrem Vorderende, etwas hinter der Mitte des Conodonten, 
befindet sich auf beiden Seiten je ein langer Randzahn. Im hinteren Drit
tel ist gelegentlich noch je ein weiterer kleiner Seitenzahn ausgebildet. 
Carina vorn sehr hoch, hinten niedrig mit 8-10 Zähnen, die vorn hoch 
verschmolzen sind un annähernd gerade stehen und hinten getrennt stehen 
und schräg nach hinten geneigt sind. Der hinterste Zahn geht fließend in 
das Hinterende des Conodonten über und ist somit gar kein richtiger Be
standteil der Carina. Er ist im allgemeinen vi·�l wuchtiger ausgebildet als 
die davor liegenden Zähne (besonders bei den Formen mit stark reduzier
ter Plattform). Die deutliche Basalfurche ist etwa im mittleren Teil des 
Conodonten zu einer langgestreckten Basalgrube verbreitet. 
Vorkommen: Bisher nur am Locus typicus. Da die Vorläuferform M. most
leri im Cordeval weit verbreitet ist (vielleicht außer dem obersten Corde
val, das in der dinarischen Provinz noch nicht auf Conodonten untersucht 
wurde) und andererseits it1 der Sirenite s nan seni-Z on.e s. str. keine Meta
polygnathus-Arten mit Randzähnen vorkommer., ist die Art in das basale 
Jul oder oberste Ccirdevol einzustufen. 
Beziehungen: Die neue Art ist zweifelsohne diE' Nachläuferform von Meta
polygnathus mostleri (KOZUR 1972). Mit dieser Art hat sie die Größe, 
Zahnzahl, Lage der Basalgrube und den flieJ3end ins Hinterende der Platt
form übergehenden letzten Zahn der Carina gemeinsam. Sie unterscheidet 
sich durch die reduzierte Plattform, den langen Seitenzahn auf beiden 
Plattformseiten und die wesentlich höheren Zähne im vorderen Drittel. 
Es handelt sich bei M. misiki um das jüngste bisher bekannte Glied der 
mostleri-Reihe. M. misiki zeigt deutliche Homöomorphien zu M. mosheri 
(KOZUR & MOSTLE,R 1971). Bei dieser Art tritt jedoch der hinterste 
Zahn nicht deutlich hervor, vor allem aber gehört er eindeutig zur Car i
na und ist nicht untrennbar mit dem Hinterende des Conodonten ver
schmolzen, wie bei M. misiki. 
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Abb. 1: Metapolygnathus misiki n. sp. Halotypus 
a) Seitenansicht, b) Ansicht von oben 
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Tafelerläuterung 

Tafel 1: Conodonten aus der Typuslokalität der Meliata-Serie. Nördlich 
des Dorfes Meliata, Linkes Ufer des Muran (Südost-Slowakei) 
(Alle Vergrößerungen ca. 60 x) 

Fig. 1: 
Fig. 2: 

Fig. 3: 

Fig. 4: 

Fig. 5: 
Fig. 6: 
Fig .. 7: 
Fig. 8 :  
Fig. 9: 

Fig. 10: 
Fig. 1 1: 
Fig. 12: 

Gondolella prava KOZUR, Probe 14, ·Seitenansicht 
Metapolygnathus misiki n. sp. Holotypus, Probe 7, Slgs. Nr. lll/1 
a) Seitenansicht, b) Ansicht von oben 
Gladigondolella tethydis (HUCKRIEDE), Probe 14, a) Seitenan
sicht, b) Ansicht von unten 
Gondolella excelsa (MOSHER), Übergangsform zu Gondolella 
mombergensis TATGE, Probe 14, a) Ansicht von oben, b) Sei
tenansicht 
Prioniodina (Cypridodella) muelleri (TATGE), Probe 14 
Neospathodus kockeli (TATGE), Probe 14 
Metaprioniodus multihamatus (HUCKRIEDE), Probe 14 
Chirodella dinodoides (TATGE), Probe 14 
Veghella delicatula (BUDUROV), Probe 14, a) Seitenansicht, b) 
Ansicht von oben 
Neohindeodella aequiramosa KOZUR & MOSTLER, Probe 14 
Neohindeodella triassica (MÜLLER), Probe 14 
Gondolella navicula HUCKRIEDE, Probe 9, a) Oberseite, b) Un
terseite 

Fig. 13: Gondolella tadpole HA YASHI, Probe 9, a) Seitenansicht, b) An
sicht von unten 
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G e ol .  Pa1 äont . M itt . Innsb ruck lnnsb ru c k ,  August 1-17 3 

Beiträge zur St�atigraphie von Perm und Trias 

* ) von H. Kozur 

SU M MA R Y  

T h e  Z e chst e in l ime stone b e l ongs t o  t h e  Uppe r C ap itan ian (up p e  rmost Gua 
dalup ian ) .  The refo r e , most  of the Z e chstein b e l on gs to the Dzhulfian stage . 
T he age of the Autun ian an d the Saxonian an d some p r ob1ems of the st rat i 
g rap hy of t h e  T e thyan Upp e r  Pe r mian a r e  b r ie fl y  discusse d .  T he Ol eneL. 
kian /An isian b oun da r y  is pl a c e d  be tween the Ke yse r l ingites sub r o bustus 
z on e  an d the A c r o c h o r d i c e ras an odosum z on e .  The L o w e r  Anisian a mmo'-·
n o id ho r iz on of Chios ( se c tion C M  II by B END ER 1 '1 7 0 )  ma rks the e xa c t  
basis o f  the L o we r Ansian_ . In a m mon oid a n d  c on odont-b e a r in g  se diments 
the same am monoid·an d c on o dont suc c e ssions a r e  wo r 1 dwide r e c ognizable . 
The Se vatic  substage is divide d into the Himavat ites c olu mbianus , Sageni
tes _gi e be l i  and C o c h 1 o c e ras suessi z ones.  T he Rha e tian stage c o mp r ises 
the Cho r ist a c e r as haue r i  an d C ho r ista c e r as ma rshi zones. T his No r ian / 
Rhaet ian boundary c<;>r r espon ds t o  the p r io r it y  and is ma r k e d  by a sharp 
b r e ak in the ma c r ofaunas an d mic r ofaunas. 

*) Ans ch r ift des V e rfasse rs : Dip l .  G e o l .  D r .  H e inz Kozu r ,  D D R - 6 1  M e in in 
gen , Staatl iche Muse en 





V o r  de r B esp r e chun g em1ge r st r atig rap hische r P r obl erne aus d e m  Pe rrn 
und de r T r ias möchte ich hie r V ISSC HER ( 1 9 7 1 ) zitie ren , de r sehr t r ef
fend die Situation in de r St r atig r aphie de r p e r rnischen un d t r iassischen 
Ablage run g en M itt el - un d W e ste u r op as cha rakt e r isier t :  "The p r esent app a 
r ent st abil ity o f  t h e  c onventional classificat ions i s  rne r e l y  d u e  to  t h e  fa ct 
that e a rl y  gen e ralized c on dlusions we r e  la rgely  r ep e ate d without an y fun 
damental c r it i c isrn. Although W est Eu r op a e an classific at ions a r e  n o w  far 
rnore detail e d ,  the i r  n in e t e enth c entu r y  f r a rn e wo r k ,  essentially l ithost rati
g rap h i c al , is still f r e quently c l a i rn e d  to p

.
r e sent a r el iabl e c h r on ost r at i 

g rap h i c al subdivision of a v i r tually c o rnplete  sequen c e  of P e rrnian an d 
T r iassie r o c ks. T h is attitude has l e d  to a g r e at nurnbe r of st r at i g r aphical 
p re c on c ep tions in the inte rp retat i on of p aleontol o g i c al studie s. . . . C on
se r vatisrn an d the p resent stat e of in e rtia will p r obably rn il itate against 
int rodu c in g  radi c al dep a r tu r es f r o rn  p r esent classification in the imm e diate 
futu re. " Das letzte r e  sollte j e do c h  n i cht da von abhalten , an Han d  p alä ont o 
logis ehe r und p al yn ol o g is ehe r Dat en die R i chtigkeit des kon vent ion e ll en 
G ebäu des de r P e r m - un d T r iasst ratig r ap h ie zu übe rp rüfen un d nicht  die 
e rhaltenen D aten weite rhin in e in vo r g e g eben es D enksch e ma zu p r essen , 
das wie alle i de al istischen Denkmodelle von e in e m  bestimmten Z e itp unkt 
an zu e in e r  F essel fü r den F o rtsc h r itt in de r sp e z iellen F a chdiszip l in 
wir d. L e ide r g r e ifen die konse r vati ven V e rfe cht e r  de r ide al ist is chen In 
te rp r e tat ion n i cht nur die neuen W e g e  und Metho den an, sonde rn sie inte r 
p r e tie ren au c h  in die diesb e zügl i c hen A rbeiten D inge h in e in , die ga r ni cht 
enthalten sin d ( z. B. U RLICHS 19 7 2) .  

B e i  de r P a r all elisi e r un g  des Z e c hste ins mit  de m tethyalen P e r m  ode r dem 
Pe r m  de r T ypusre gion gibt es n ahe zu die gl e i c h en P r oblerne wie bei de r 
Pa r all elisie run g  de r g e r man ischen un d te thyalen T r i as un d hie r wie dort  
wu r de das Alte r e inzeln e r  Schichten bishe r rne ist mehr ve rrnutet als exakt 
be wi e se n .  V on besonde re m Inte r es.se ist da s. genaue Alte r des Z e c hst e in 
kalks, de r die re i c hsten F aun en des ge r man isc h en Z e c hste ins aufwe ist 
un d au ß e r de m  nur wen ig ob e rh alb de r Z e c hste inbasis lie gt. D e r  Z e chste in
kalk wur de in e in e r  n icht e rl äute r ten Kore lationstabelle b e i  JORDAN & 

KE RKMANN ( 1 9 7 0 )  mit de m W o r dian (= basales Guadalup ian = obe rstes 
Kungu r ian o d e r  basal es Kazan ian ) p a rall e l isie rt _ .  F ü r  weltweit e Ko rrelar
tionen a mmon itenfüh r ende r un d a mmonitenf r e ie r  marin e r  p e r mise h e r  Se 
diment e  e i gnen sich b e i m  F e hlen de r F u sulin iden v o r  all e m  die C on odon 
ten. N a c h  de r C on o donten z on ie run g du r ch C LA R K  & BEHNKEN ( 1 9 7 1 )  kam 
man den Z e chste inkalk in das obe r e  C ap it an ian ( obe rstes Guadalup ian , un
te res T atatian ) e in stufen,  da "Spathognathodus" dive rgens · B E N D E R  & 
STOPP E L ,  die L e itfo r rn  des oberen Cap itanian , im Z e chste inkalk v o r 
kommt. In Nevada ist "Sp athognathodu s" diver gens auf das obe r e  C ap ita 
n ian be�c h r änkt . D as Einse tzen diese r  Art im obe r en C ap itanian ist si 
c h e r  n i cht faz iell be din gt , da die V o r l äufe rfo r m  "Sp athognathodus" gale a 
tus B E N D E R & S T OP P E L  1 9 6 5 (='Ne osp ath o dus" ar c u cristatus CLARK .� 
B EHNKEN 1 9 7 1 )  n o ch b is ins unte·r e  C ap itan ian r e i cht. Im D zhulfian ist 
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An c hignathodu s typical i� l e itend , jedo ch s ind b i sh e r  au s dem ba sal en 
D hulfian ( Fauna mit C y c l ol obu s )  noch k e in e C on odonten unte r sucht wo rden,  
so  daß au ch ein e E in stufun g de s Z e c h ste inkal k s  in da s ba sale D zhulfian 
nic ht au s g e s ch l o s sen we rden kann . Die Parall e l i s  ie rung de s Z e ch ste in
kal k s mit de m unte ren W o rdian dur ch J O RDAN & KERKMANN i st dag e g en 
s ic he r fal sch , da z w i s chen de r "Spathognathodu s 1 1  dive r g en s - Fauna de s 
obe r en Dapitanian und de r G ondol ella s e r rata - Fauna de s unte ren W ordian 
n o ch z we i  we ite r e  C on odontenz onen l ie gen . Auch die Pa rall el i s ie rung de s 
Z ech ste in kal k s  mit den Dol o miten unte rhal b de s 1 1 Podis on ien s ch iefe r s 11 
von Cape Sto s ch ( O stg r önland)  kann nicht akzeptie rt we rden . In den "Po s i 
don ien s chiefe rn'' k o m mt e in e  C onodontenfauna mit G ondol ella r o sen 
k rantzi ab e r  ohne 1 1Spathognathodu s 1 1  dive rgen s v o r . Die s e  Fauna ent
s p r i c ht nach C LA R K  & BEHN KEN de m mittl e ren Cap itan ian , i st al s o  älte r 
al s  de r Z e ch ste inkalk und n i c ht jün ge r ,  wie J O RDAN & KER KMANN ve r 
muten .  E s  bietet s i c h  damit e ine Parallel i s ie run g de s faziell und z. T. 
auc h  in de r Mak rofo s s ilfüh rung ähnlic hen Kup fe r s chiefe r s  mit de m "Po s i
don ien s c h iefe r" von O stg r änland an , de r all e rding s we s entl i ch mächtig e r  
i st ,  s o  daß de r Kupfe r s c hiefe r nur de m obe r en 1 1 P o s idon ien s chiefe r 1 1  ent 
sp r e c hen dü r fte . Damit i st de r Kup fe r s c h i e fe r n i cht älte r al s mittl e r e s . 

Cap itanian und die Ba s i s  de s �e chste in s  l i e gt s o m it inn e rhalb de s Cap ita
nian .  Da auc h  die Ba s i s  de r tata r i s chen Stufe ve r mutl i c h  inn e r hal b de s 
Cap itan ian liegt ,  ent s p r i c ht de r Z e c hstein de r tata r i s c hen Stufe b z w .  de m 
obe r sten Guadalup ian und D zhulfian in de r tethy

�
al en

. 
Gl i�de r un g .  E in e  Pa 

ral ell i s ie run g de s Z e c h stein s mit de m Tatar ian wurde nach V ISSCHER 
( 1 9 7 1 )  s c h on von MA Z A R O V I C  ( 1 9 3 9 ,  1 9 5 2 )  und von L J U TKE�V IC ( 1 9 5 1 )  
v o r g en o mmen und V ISSCHER ( 1 9 7 1 )  kam nac h  pal ynologi sch en Unte r su 
c hun g en zum gle i c hen E r g e bn i s. 

D i e  K o r r elie rung de s Z e c h ste inkalk s m it de m tethyal en P e r m  wär e  un voll
ständig , wollte man n i cht auf die Gl iede rung de s tethyal en Ob e rp e r m s e in 
g ehen . F U RN ISH & G L ENISTER ( 1 9 7 0 )  und WA TERHOUSE ( 1 9 7 2 )  l e gten 
dazu völl ig unte r s ch iedli c h e  An sichten dar .  Nac h  F U RNISH & G L ENISTER 
umfaßt das Dzhulfian alle obe rp e r m i s c hen Faun en ,  die jünge r al s da s 
Guadalup ian bzw. jünge r al s die Gattung Tim o r ite s s ind. Sie unte rte ilten 
da s D z hulfian vom L ie g endez: zum Hang enden in da s A rak s ian , C hh idruan 
und C han ghs ingian . KO Z U R  (F F H  C 2 8 5 )  konnte nachwe i s en ,  daß die s e  A l 
te r s fol g e  n i cht k o r r ekt i st .  Inzw i s chen wurde die s auch b e i  W A  TERHOUSE 
( 1 9 7 2 ) aufg e z e igt. Das C hhid ruan i st älte r und n ic ht jünge r al s das A rak 
sian (= D z hulfian s .  str .  ) ,  das b e i  KO Z U R  ( FFH C 2 85)  vom L ie g enden 
zum Hang enden in die A raxil e vi s A s s e mblage-Zon e , die A raxo c e ra s  la
turn- und die V edio c e ra s  vent r op lanu·m�Z one unte rgliede rt wu rde . De-;:

g r ößte T e il de s Chan g s hing ian ( g e samte r L eb en s b e r e ich de s namen g eben 

den C hang s h ingoce ra s )  entsp r i c ht de m ob e r en A rak s ian ( V edio c e ra s  �
t r oplanum- Z on e . Damit muß das Chang shin gian al s Syn onym de s A rak s ian 
ve r wo r fe n  we rden . D e r  obe r ste Te il de s Chan g shing ian s ( ohn e Chang 
s hing o c e  ras  und ohn e Fu sulin iden = P s eudoti r ol ite s -A s s o z iation ) ent-

4 



sp r icht v e r mutl i ch de r ba sal en Dorasha m - Stufe s en su ROSTO V E C E V  & 
A ZA RJA N  { 1 97 1 ).  KO Z U R  { 1 972 b und FFH C 28 5 )  betrac htet die D o r a s
ha m- Stufe , die e r  vom L i e g enden zum Hang enden in die Phi s on ite s t r ian 
gular i s - , Iran ite s tran s cauca s icus - ,  Dzhulfite s spino su s - ,  She vy r e v ite s 
s h e vy r e v i - und Parati r ol ite s waage n i - Z one unte rte ilt , al s Unte rt:>tufe de s 
Dzhulfian . Al s höch ste s P e r m  wurden von KO Z U R  ( 1 972 b )  die Oto c e ra s  
c on ca vum- und die Oto c e  r a s  b o r eal e - Z one bet rachtet,  die al s gan geti 
s che Unte r stufe zur Dzhulfa- Stufe g e stellt we rde n .  Da s Gan g etian i st 
v e r mutl i c h  te il we i s e  ode r ganz e in ze itl i c h e s Äquival ent de r D o rasham
Unte r stufe { Faun enp r o vinzen im obe r sten P e r m ) .  Au sfüh rli c h e  B e g ründun 
gen fü r die obi561 E in stufungen finden s ich be i KO Z U R  ( F FH C 2 8 5 ) .  

Etwa s  pr obl e mat i s ch i st de rze itig n o c h  die Guadalupian / Dzhulfian - G r enze. 
D i e  unte rhal b de s Dzhulf ian s der Typu s r e g i on l i e g enden Hachik -Schichten 
mit C odon ofu s ie l la und Waagen ophyllum wurden b i s h e r  mit wen igen Au s 
nahmen b e r e c htigte r we i s e  zu m Guadalupian g e stellt.  Die Hachik - S c h i c h 
ten la s s en s ic h  abe r mit de m Chhidruan de r b i s h e r igen Fas sung kor r e lie 
r en .  Damit muß au c h  e in g r o ße r Te il de s C hhidruan zum Guadalupian g e 
h ö r e n .  Das obe r ste ammonitenf r e ie Chhidruan i st nach s e inen C onodon 
tenfaun en mit An c hignathodu s typical i s  und 11 El l i s on ia" te iche rti e indeutig 
jünge r al s da s ob e r ste Capitan ian und dam it jünge r al s da s Guadalupian . 
Das C hhid ruan g e h ö rt s o mit te il s  zum Guadalupian { ü b e n.Yegende r Te il ) 
te il s zum Dzhulfian . Z u r  Z e it n i c ht s i c he r e inzu stufen i st de r B e r e ic h  mit 
Cyclolobu s .  Die s e  Gattung kommt in de m ca.  60 - 80 m mächtigen Chhi
d ruan de r Salt Range nur in e in e m  B e r e i c h  ca. 1 0 - 20 m unte r de r Ob e r 
g r enze vo r .  Auf Timo r s oll Cyclol obus zu sammen mit Timo r ite s in den 
A mara s s i - S c hi c hten v o r kommen.  F U RNISH & G L ENIST E R  { 1 970 ) be
str e iten· , daß e s  s ich dabe i  u m  Cyclolobu s hande lt, währ end WA TE R
HOUSE { 1 972) die s e. Zuo rdnung fü r r i chtig hält. E s  i st ni cht b ekannt , ob 
be ide Gattung en au s e in e r  Schicht stammen . Da s i c h  Cyclolobus v e r mut
l i ch aus T imor ite s entwi c ke lt hat, wäre das ge mein same V o rko mmen b e i
de r Gattun gen in e in e m  kurzen Inte r vall ni cht au szuschlie ßen . Cy clolobu s  
kullin g i  au s d e m  obe r sten "Martin ia- Kalk "  von O stgr änland i st etwa s  p r i
mitive r al s C yc l ol obu s oldhami und wurde von WATE RHOUSE { 1 972)  wie 
de r zu G odthaab ite s ge stellt.  E r  stufte die s e  A rt in die Ufa-Stufe {unte r e s  
W o rdian ) e in .  Nach die s e r E in stufung mü ßte Cyclolobus {G odthaab ite s )  
bull ingi we s entlich älte r al s Timo r ite s s e in ,  was WA T E RHOUSE auc h  tat
s äc hl i ch in s e in e r A mmonitenve r b r e itung stab elle  ang ibt. Nac h C onodonten 
gehö r e n  je do ch b e r e its  die "Po s idonien s c h iefe r" in s mittl e re Capitan ian ; 
de r un mittelbar an de r Obe r g r enze de r übe rlag e rnden "Ma rtin ia - Kalke". 
vorko

.
mmende C y clolobus { Godthaab ite s )  kul l in g i  muß al s o  n o c h  jünge r 

s e in .  Al s Alte r s e in stufun g fü r die s e  A rt ko mmt nur obe r ste s Capitanian 
. 
ode r ba sale s Dzhulfian in frag e .  D e r  jüng ste b i she r gefundene Cycl olobus 
ist  C y c l ol obu s { Kraffto c e ras ) sp.  au s de m mittleren Dzhulfian s. str. {A:ra
x o c e  ras latum- Z on e  = mittle r e s A rak s ian ) de ·r Typu s r e gion de r Dzhulfa
Stufe .  E s  ist  dah e r  s e hr wah r s c he inl i c h ,  daß die A raxil e vi s  A s s e mblage 
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Z one de s ba sal en Dzhulfian denj en igen Be r e i ch r eprä s enti e rt ,  wo die 
Gattun g C y cl olobu s ihre Hauptve rbr eitun g hat .  In Madaga s kar tritt C y c l o_:_ 
l obu s in Sedi menten de r tatar i s chen (?) Stufe auf .  
Die Gattung T i morite s ,  die L eitfo r m  de s Capitan ian , i s t  stets  älte r al s 
C y c l olobu s . L edigl i c h  im obe r sten Be r eich ih r e s V o rkom men s könnte C y 
c l o l obu s  viell e icht s chon auft r e ten . Nach WA T E RHOUSE ( 1 97 2 )  s ind beide 
Gattun g en g e og r aphi s c h getr ennt und Tim o r ite s s oll höh e r  hinauf r e ichen 
al s C y c l ol obu s (bis  zur unte r en Kath wai me mber ! ) .  D ie s e  An s chauung 
kann n i r g end s be wie s en we rden und i st r e in spe kulativ.  Sie beruht darauf , 
daß die  Brachiopoden de r basalen Kathwai m e mbe r jenen de s obe r en Capi
tanian ( m it  Timo r ites )  ähneln .  KOZ U R  ( 1 9 7 2  b )  stufte  die un t e r e  Kathwai 
me mb e r  de r Salt Range ( me i st etwa ident i s c h  mit de r 11D olomite un it11 in 
die Oto c e ras woodwardi - Z on e ( = Oto c e ra s  bo reale-Zone ) e in ,  die e r  im 
Unte r s c hied zu de m ·b i s h e r  üblic hen G ebrau c h  in da s obe r s te  Pe r m  ste llte 
(typi cal is- Con odon tenfauna de r D zhulfa - Stufe ) .  D i e  Zuo rdnung de r ba salen 
Kath wai membe r zum ob e r sten Guadalupian dur ch WA TE RHOUSE ist  gan z 
s i c h e r  unk o r r ekt ; e in g r oß e r Teil der Kath wai m e mbe r gehört s ogar zu 
T r ia s .  Inte r e s sant i s t  die s e  E in s tufun g nur in s ofe rn, al s die Begle itfauna 
de r Oto c e ras b o r eal e Z on e  in s P e r m  e inge stuft we rde , denn s ie hat tat 
s ä c hl i c h  r e in obe rpe rmi s c h en Charakt e r  (vgl . KO Z UR 1 972b un d FF H C 
2 8 5 ) .  Na c h  den obigen Au s füh rungen e r g ibt s ich fü r die Gattung C y c l ol o 
bus e ine maximale s t rat i g raph i s che R e i c h we it e  vo m obeL"sten Capitanian 
·b i s  zum mittl e r e n  A rak s ian ( = unte r e s  Dzhulfian ) .  

· 

D i e  Be z e ichnun g  Chhid ruan kann nic ht m e h r  ve r wende t we rden , da da s un
te r e  Chhid ruan zum Capitan ian und das obe r e  Chhidruan zum Dzhulfian 
g eh ö r t .  Das A rak s ian ( = D zhulfian in de r ur sprünglichen Fas sun g )  wird 
al s Unte r stufe be ibeha lten , da die D o ra s ham - Stufe s en su ROSTO V C E V  & 
A ZARJAN 1 1 7 1  und da s Gan g e t ian s ensu MOJSISO V ICS; WAAG EN & DIE 
N ER ( 1 89 5 )  hier ebenfall s zum Dzhul fian ge s tellt we rden . Weite r e  Au s 
füh r un g en zum Alt e r  des Z e c h s�e in s  und zur G l iede rung de s tethyal en 
Obe rpe r m s  finden s i c h  b e i  KOZ UR (FFH C 2 8 3  und _FFH C 2 8 5 ) .  

D ie F e s tst ellun g  V ISSCHER ' s  , daß de:J; g r öGte Teil de s P e r m s  in Mittel -
: und We s teur opa un r eprä sen tie rt i st ,  bedü rfen nach de r bio strat ig raphi 

s c hen E in s tufun g de s Z e c h s t e inkalk s e in e r  e rn sthaft en Ü b e rp rüfun g .  Nach 
V ISSCHER ( 1 97 1 )  l ä lH sich das Autun ian mit de m O r enbur gian ( ob e r ste s 
Kar b o n )  und de m A s s e lian (basal e s Pe r m )  k o r r e l ieren . Da s würde bedeu
ten ,  daß entwede r da s Obe r r otl ie gende (Saxonian ) den übe r w ie g enden T e il 
de s P e r m s  umfa s s en müßte ode r beträchtl ic h e  L ü c ken e xi s tie r en ,  die 
e in e n  g r o ß en Teil de s Pe r m s  aus machen.  Man kann ann e hmen , daß z w i 
s c h en de m Autunian und de m Saxonian und z w i s chen de m Saxon ian und 
Z e c h s t e in bet r ä c htli c h e  Lücken e xi stie ren . .  Den st ratig raphi s chen U mfang 
die s e r  Lüc ken wird man abe r  e r st dann e xakt ab s c hätzen könn en , wenn 
die �.-Ob e r g r en z e  de s Autun ian s und das Alte r de s Saxon ian s pal äon t ol o 
g i s c h  und palyn ol o g i s c h  an vielen Stellen ( mögl i c h st voll ständige P r ofil e )  
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geklä r t · s
.
e in wird.  De rze it e r ge ben s i c h  fü r da s Alte r de s Rot l i e g enden und 

die ze itl iche D au e r  de r in ihm auft r e tenden Lü c ken nur e inige  Hin we i se .  
Na c h  D OU BING E R  ( 1 9 5 6 )  ge hört  da s Autun ian teil s zum obe r en Stefan t e il s  
zum unt e ren Pe rm,  wobe i C allipte r i s  confe rta s c hon im ob e r s ten St efan 
e in s e tzt. D ie de rze itig ve rfügba ren p alynolog i s c hen Daten stützen n a c h  
An s i c ht von V ISSCHE R ( 1 97 1 )  die s e  Auffa s sung und l a s s en e in e  E in s tufung 
de s Autun i an s  in da s O r enbu r g ian (ob e r s t e s Ka rbon ) und A s s el ian (unte r 
s te s P e r m )  zu . D ie Lage de r Ba s i s  de s A s s e l ian i s t  dabei  unkla r  (? inn e r 
halb de r Ge ·h r ene r  Sch ichten , ? A c anthodes -Ho r izont in den Goldl aute re r  
Sch ichten und g l e i c h  alte Sedimente in den Lebache r S c h i c ht en ). D a . V IS 
SCHER i m  Autun ian palynolog i s ch keine Äquivalente de s Sakma r ian , A r 
t in skian und Kungur ian auffinden kann , e rg ibt  s i c h  die Frage , b i s  z u  wel
chem ob e ren s t rat i g r ap h i s chen Niveau e r  das Autun i an palynolog i s c h  b e 
a rb e it e t  h at .  E inen deutl ichen Hinwe i s  d a r auf g ibt s e ine E in s tufung de r 
W aden e r  Schi cht en ( b i s l an g  Saxonian ) in da s Autun ian . D ie W adene r  _ 
Schichten ent sp r e chen den höhe ren Ob e r höfe r S c h i c hten s.l. W enn s elb st  
im h ö c h s ten Unt e r rotlie genden ke in e  j ün ge ren S c hichten al s A s s e l ian 
n a c h we i s b a r  s ind , dann mu ß s e lb s t  in den voll s t ändig sten mitteleu rop ä i -

. sehen P e rmp rofilen , wie i n  Thü r in gen , mit e ine r beträ c ht l i c hen L ü c ken 
haftigke it de s Pe rm s ge r e chn e t  we rde n .  E in Hin we i s  da r auf find e t  s ic h  z. 
B. b e i  HA U BOLD & KATZ UNG ( 1 9 7 2a ) , die z w i s c hen dem Autunian und 
Saxonian von Thü r in gen e in en Hiatu s ang e b e n ,  de r mit e in e r  A bt r a gung 
e in e s m inde sten s 500 m mächtigen Schi c htp aket s ve r.bunden i s t  (Saal i s che 
Pha s e ) .  V ISSCHER ( 19 7 1.) be t r a c htet  da s Saxon ian t e il s  al s Synonym de s 
Autunian s ,  t e il s al s Synonym de s Thu r in g i an s. D a s  i s t  s ic he r l i c h  vie l 
f a c h  r i c ht i g ,  doc h  sind z .  B .  d i e  Tamn a c h e r  S c hi c hten Thü r in g en s jün g e r 
al s da s Autun ian und ält e r al s Thu r in gian ( Z e ch s t e in ) .  Palynologi s che Un
te r su chungen übe r die dur c hgehend rot  gefär bten Sedimen t e  de s Saxonian s 
l i e gen b i sh e r n i cht vor. D ie Te t r apode n - Fä h r ten de r Tarnb ac he r Schi c h 
ten s ind deutli ch jün ger a l s  jen e  de. r h ö c h s ten Ob e rh öf e r  Schi chten. Von 
den 5 bekannt en A rten au s den Tarnbac h e r  S c h i chten r e i chen 2 s ich e r; 
e ine f r a gl i ch bis in s Autun ian , 2 G attungen s ind im A utun ian noc h  n i cht 
vor h anden und 3 Gattungen , die noc h  im h ö c h s t en A utun ian vo rkommen , 
fehlen in den Tarnb a c he r Schicht en (Saxon ian ). Für da s Alt e r  de r Tarnba
che r S c hi c hten gibt es  vo re ·r s t  ke ine Anhaltspunkt e. HA U BO L D  & 
KA T Z UNG Ü9 7 2b )  n e hmen für da s Saxon ein e  g e r in g e re Z e it sp anne al s 
· fü r  d a s  Autun ian und den Z e c h s t e in .  D a  der Z e ch s t e in s ic he r ,  da s Autu 
n ian v e rmutlich e in e  ve r hältni smäßig kurze Z e it spanne r eprä s entie r e n  
( e ine

' 
bz w. z we i  Stufen ) ,  wä re da s Saxon ian damit ein e  re c ht ku rzze itige 

Abl age r un g .  Sollten die Fäh r ten des Ko rnhe rge r Sand s t ein s tat s ä chlich 
e in e  ·vorkazani s che Fauna rep r ä s entie ren , wie HA U BOLD & KA T Z UNG 
( 1 9 7 2b )  ve rmut en , dann wä re e in e  Ein s tufun g de r T a rnbache r S chi c hten 
in s A rtin s kian am wah r s c h e inli c h s t en .  Im Anbe t r ac ht de r Unte r s c hiede 
in den Fäh r t en - Faun en zwi s chen dem Autun ian ·und dem unt e r en Saxonian 
i s t  e s · du r c haus mögl i c h , daß die L ücke zwi s c hen dem obe r en Autunian 
und dem Saxonian d a s  Akmar ian ode r Teile de s s e lben sowie vielle i c ht 
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auch da s unt e r e  A r tin skian u rnfaßt , wob e i  s ie s i che r l i c h  in ve r s c h i e denen 
G e bi e ten einen r e c ht un te r s chie dl i c hen s t r atig r ap h i s c h en U mfan g aufw e i s t. 

D i e  F äh rten de s Ko rnh e r g e r  San d s t e in s  und de r T a rnb a c he r Schi cht en s ind 
nach HA U B OL D  & KA T Z UNG ( 1 9 7 2b )  eng mit e inande r ve r wan dt ,  wäh r en d  
S C H M I D T  ( 1 9  59 ) e i n e  bet r ä c htliche Z e it sp ann e z wi sehen be iden Abl age run 
g en ve r mut et. G e ht man davon aus , 1 1 daß de r p a rataxonomi s c hen D iffe r en
zie rung von Fährtena rten g e rn e s s en arn o s teologi s c h en Sy s t e m  e t wa G at
tun g s r an g  zuko rn rnt1 1  (HA U BOLD & KA T Z UNG 1 9 7 2b ,  S. 8 8 8 ) , dann g ibt e s  
in. den Tarnb a ch e r  S c h i c ht en und im Ko rnh e r g e r San d s t e in n i cht e in e  e inzi
g e  ge rnein s ame G attun g un d s el b s t  wenn m an nu r die F ährten gattungen un d 
- a r t e n  b e t r ac htet , dann e xi st i e r t  n u r  e in e  g e rn e in s ame G attung un d n i c ht 
e in e  e in z ige g e rn e in s a me A rt. So g e s e hen l i e gt z wi s chen den Tarnbac h e r 
S c

_
h i c ht e n  und d e m  Kornh e r g e r San d s t e in ,  de r e in Äquivalent de s We i ßlie 

g en den i s t ,  do ch e in e  b e t r ächtli che L ü c ke , die kaum du r ch da s G r en zkon 
g l o me r at ge s c hl o s s e n  we�den kann , wie HA U BO L D  & KA T Z U NG ( 1 9 7 2b )  
ann e hmen. Sollte  de r Ko rnhe rge r San d s t e in wi rkl i c h  in s Kun gur ian g e h ö 
r en, dann m ü ß t e  z wi s c h en de m We i ßl i e g en den und de r Z e ch s t e inba s i s  e in e  
L ü c k e  b e ste hen , d i e  d e n  g r ö ßten T e il de s Kazan ian u rnfa ßt. B e i  Konk o r 
danz de s We ißlie gen den mit de m Z e ch stein mü ßte die Kornh e r ge r  Fährten
fauna n i c ht älte r s onde rn j ün g e r al s diej enige de s b a sal en Kan zan ian s e in. 

Die Ein s t ufung de s Z e c h st e inkalks in da s o b e r e  C apl.tan i�n i s t  ein e r s t e r  
be s c h e idene r Sehr itt b e i  de r Ko r r ehe r un g  de s mittel e u r opäi s c he n  P e  r rn s  
m i t  de r inte rnationalen Gliede rung. D i e  Ko r r elie rung de s Rotl i e g e n den i st 
dage gen n o c h  s e h r  p r oble mat i s ch. Neue we s entl i che Erg ebni s s e  s in d  hie r 
v o r  all e m von p alyn ol o g i s chen. Unte r su c hungen ( e in s c hl i e ßl i ch lv1ega sp o 
r en ) ,  den Unte r su c hun gen de r In s ekten s o wie de r C on cho s t r aken z u  e r wa r 
t en. 

2. Ole n e k/Ani s - G r enze 

Nu r an wenigen Stellen de r Wel t  l i e gt die Ol en e k/Ani s - G r enze inne rhalb 
e in e r  A mmoniten - un d Con o dont en - füh:r:en den F az i e s. M e i s t  fin den s i ch an 
de r Olen e k/ Ani s - G r enze te r r e s t r i s che , b r a ck i s  ehe o de r hyp o s al in�r e  A b 
l a g e rungen b z w. fla c h rne e r i s c he Se dimente m i t  we ch s elnden , o f t  e t wa s  
ü b e r n o r mal e n  Sal z g e halten , in· den en k e in e  C onodonten un d au ß e r  de r z .  T. 
e u r yhalinen Bene ck e i a  au ch k e ine A mm on iten vorkommen. Ein e be deutende 
Aufgabe de r n ä ch s ten Z e it w i r d  die e xakte F e stle gun g  de r Ol enek/An i s.:_ 

G r en z e  in s ol c hen Se dimenten s e in. Z u r  Z e it wir d  in a rn rnon it e n - un d c o 
n odontenfre ien ma r inen Se dimenten da s Ein s etzen von Myop h o r ia vul g a r i s  
( ku r z  v o r  de m Au s s etzen v on C o stato r ia c o s tat a )  z u r  F e stl e gung de r Ani s 
b a s i s  h e r an g e zogen ( e r s t malig be i KO Z U R  1 9 7 0 ). Hie r s oll  auf e in ige in 

te r e s s ante  f/J voll ma r in e  Ol enek/An i s - G renzp r ofil e  aufm e r k s am g e rn a c ht 
we r de n. Zuvor wir d n o c h  kur z  die t a xon o rni sehe Abgr enzung de r für den 
Ol en e k/Ani s G renzb e r e ic h  wichtigen G on dele ll en diskut ie rt  ( da s  P robl e rn  
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der Abgrenzung von Neospathodus und Gondolella wird in einer anderen Ar
beit behandelt). NOGAMI ( 1968) stellte die Art Gondolella timorensis für 
Formen auf, deren Plattform gleich breit oder schmaler als die Auswei
tung des "Kieles" um die Basalgrube ist. Für Formen, bei denen die Aus
weitung des "Kieles" um die Basalgrube breiter ist als die Plattformrudi
mente schuf BENDER ( 19 70b) die Art Spathognathodu s gondolelloide s, 
während er Formen, bei denen diese Ausweitung schmaler als die Platt
form ist (oder gleichbreit wie diese) als Neogondolella aegaea bezeichnete. 
Für Formen, deren Plattform breiter als die Ausweitung des "Kieles" um 
die Basalgrube ist, stellte MOSHER ( 1970) die_ Art Neogondolella regale 
auf. Alle diese Formen sind durch Übergänge miteinander verbunden, fol
gen aber in stratigraphischer Abfolge übereinander, wobei sich die Reich-

"Weiten etwas überschneiden. Die Abgrenzung der einzelnen Arten und Un
terarten ist reine Definitionssache. Es ist aber sehr empfehlenswert, 
ausgehend von den Halotypen wie folgt zu verfahren: 

a) Adulte Formen, bei denen die Plattform schmaler als die Ausweitung 
des "Kieles" um die Basalgrube ist, werden als Gondol·ella ? timorensis 
gondolelloide s ( BENDER 1970) bezeichnet. Stratigraphis ehe Reichweite: 
Oberes Olenek sensu VAVILOV & LOZOVSKIJ 1970. 

b) Adulte F�rmen, bei denen die Plattform gleich breit wie die Ausweitung 
des "Kieles" um die Basalgrube ist, werden als Gondolella timorertsis 
timorensis NOGAMI 1968 bezeichnet. Stratigraphische Reichweite: 
Keyse rlingite s subrobustus- Zone bis basales Anis. 

c) Adul�e Formen, bei denen die Plattform breiter als die Ausweitung des 
·"Kieles" um die Basalgrube ist, werden als Gondolella aegaea (BENDER 
1970) bezeichnet. . (Synonym: Neogondolella regale MOSHER 1970). 
Stratigraphische Reichweite: Unteranis. 

Es ist zu beachten, daß Jugendformen von Gondolella aegaea, wie alle ju
venilen Gondolellen je nach dem onthogenetischen Stadium keine oder nur 

·eine stark reduzierte Plattform besitzen; 

Legt man die oben aufgeführten taxonomischen Abgrenzungen der drei Ar
ten bzw. Unterarten zugrunde, dann· kann man die Anisbasis mit dem Ein
setzen von Gondolella aegaea und dem Aussetzen von Neospathodus homeri 
definieren, sofern man die Anisbasis zwischen die Keyserlingites subro
bustus�Zone und die Acrochordiceras .anodosum-Z�ne legt. Es gibt jedoch 
keine eindeutige Priorität für die Olenek/Ahis-Grenze. Viele bedeutende 

. Forscher (u. a. KUMMEL) zähle·n die Keyserlingites subrobustus-Zone 
bzw. ihre zeitlichen Äquivalente zum Anis, was vom Standpunkt der Mi
kropaläontologie durchaus berechtigt wäre·; Überdies kennt mart von den 
meistEm oberhalb der Keyse rlingite s subrobustus- Zone einsetzenden ani
sischen Ammonitengattungen noch nicht die Vorläuferformen, so daß die-. 
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se Gattungen in em1gen Gebieten durchaus schon in der Keyserlingites 
subrobustus- Zone vorkommen könnten. Die endgültige Festlegung der 
Olenek/Anis- Grenze muß daher einer internationalen Konvention vorbe
halten bleiben. 

An der Obergrenze der Keyserlingites subrobustus..:Zone setzen die Am
monitengattungen Is culitoide s, Keyse rlingite s, Olenekite s, P seudosagece
ras, Svalbardiceras u. a. aus. In der Acrochordiceras anodosum- Zone I) 
setzen erstmals die Ammonitengattungen Acrochordice ras·, Anagymnite s, 
Lenotropites und Sturia ein. Bei den Conodonten liegt die entscheidende 
Zäsur mit dem Einsetzen des Gladigondolella tethydis- ME an der .Basis 
der Keyserlingites subrobustus- Zone, doch auch zwischen der Keyserlin
gites subrobustus- Zone und der Acrochordiceras anodosum- Zone läßt 
sich ein deutlicher Schnitt erkennen. Hier erfolgt das Aussetzen von Neo
spathodus homeri (? ökologisch bedingt) und das Einsetzen von GondoWla 
aegaea (innerhalb der phylogenetischen Reihe : Goridolella ? timorensis 
gondolelloides - G. timorensis timor.ensis - G. aegaea). 

Sehr interessant für die Festlegung der Olenek/Anis- Grenze sind außer 
den sibirischen und nordamerikanischen Profilen die Vorkommen von Ni
koefoko (Timor) und der Insel Chios (Griechenland). In Nikoefoko kommen 
in einem isolierten Block übE:r Schichten mit Keyserlingites angustecosta
tus (Keyserlingites subrobustus- Zone) unteranisische Faunen mit Acro
chordiceras anodosum, Sturia und anderen anisischen Elem_enten vor, wo
bei hinsichtlich der Ammonitenabfolge die gleichen Verhältnisse auftreten, 
wie sie TOZER für das arktische Kanada beschrieben hat. Acrochordice-

. ras anodosum is.t nahe ver�an-dt mit -!:· americanum-,' das in Nordamerika 
an der Basis des Anis einsetzt und auf die· dortige Lenotropites caurus
Zone beschränkt ist. Auch mit Conodonten lassen sich auf Timor sowohl 

·das obere Olenek als auch das Unteranis nachweisen. Dabei gehört die 
Fauna Nr. 0 6 5  (NOGAMI 1 9 6 8 ) . mit Leiophyllites aff. pitamaha und Pro- . 
carnites sp., die NOGAMI in das unterste Anis einstufte, nach Conodon- · 
ten ins oberste Olenek (Neospathodus homeri", als Spathognathodus con
se rvativus bestimm�, tritt noch auf). Eventuell könnten diese Schichten 
mit der Leiophyllites aff. pitamaha- Zone ( sensu BANDO) von Japan pa-

1) ';Fußnote: Die Acrochordiceras anodosum- Zone entspricht der Lenotropi-
.. te·s· caurus:..zone .sensu TOZER (19 6 7 ). ·Da Lenotropites ·caurus möglicher

�se ein Synonym von Köptoceras undulatum ist (bei TOZER 19 6 7  ange
.
deutet') 'und andererseits Acrchordiceras anodosum oder sehr nahe ver
wandte Formen im ammonitenführenden Unteranis weltweit verbreitet · 
�.ind,_�wobei sie. unmittelhar-ii.ber. rler Key.eerlingite� subrobustus- :?.one 
einsetzen und auch auf den stratigraphischen Bereich der Lenotropites 
caurus- Zone beschränkt sind, wird hier die Bezeichnung Acrochordiceras 
an odo s um- Zone ver wendet. 
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rallelisiert werden. Die Unteranisische Fauna von Nikoefoko ist gleichalt 
wie die Chitichun- Fauna (Tibet), die DIENER (19 12) in den "unteren (oder 
mittleren) Muschelkalk" einstufte. Die Altersstellung der Chitichun- Fauna 
ist insofern wichtig, da auch im Himalaya die Keyserlingites subrobustus
Zone nachgewiesen wurde. Die gleiche Abfolge der Ammoniten wie im ark
tischen Kanada und auf Timor findet sich auch in NE- Sibirien, wo über der 
Keyserlingites subrobustus- Zone Schichten mit Arctohungarites, Gram
bergia, Lenotropites und Stenopopanoceras folgen. Besonders wichtig 
aber ist die Möglichkeit der Korrelation der unteranisischen Fauna von 
Nikoefoko mit der unteranisischen Fauna von Chios. Der Gattungsbestand 
der Unteranisischen Fauna von Chios, die BENDER ( 1970 a) und b)) be
schreibt (Profil CM II) ähnelt weitgehend demjenigen des basalen Anis von 
Nikoefoko, selbst Acrochordiceras ex aff. anodosum bzw. A. anodosum 
selbst kommt auf Chios vor. Unterhalb dieser unteranisischen Fauna fol
gen 8, 5 m rote, makrofossilfreie Kalke und darunter findet sich eine Am
monitenfauna mit verschiedenen Leiophyllites- Arten sowie Procarnites 
kokeni und Procarnites skanderbegis. In dieser letzteren Fauna ist nach 
Conodonten die Keyserlingites subrobustus- Zone nicht enthalten. Die Co
nodontenfauna der subrobustus- Zone mit Gladigondolella tethydis ( = Gl. 
carinata), Gondolella timorensis gondolelloide s und N eospathodus home ri 
liegt im Profil CM II im ammonitenfreien Bereich unmittelbar unterhalb 
der unteranisischen Ammonitenfauna (im I ntervall von 5- 10 m nachgewie
sen; die unteranisische Ammonitenfauna beginnt bei 10, 5 m). Durch die 
kombinierte Auswertung der Conodonten und Ammoniten läßt sich also 
nachweisen, daß der unteranisische Ammonitenhorizont des Profils CM II  
auf Chios die unmittelbare Anisbasis repräsentiert. Überdies kann da"" 
durch nachgewiesen werden, daß die Ammonitenfauna des basalen Anis 
weltweit recht einheitlich ist und die Conodontenfaunen im Olenek/Ariis
Gren�bereich sogar völlig übereinstimmen. Allerdings fehlt das Gladigon
dolella tethydis- ME in Nordamerika sowohl in der Keyserlingites subro
bustus- Zone als auch in der Acrochordiceras anodosum- (b�w. Lenotro
pites· caurus- ) Zone. 

Die Vaslenian- Stufe nach DUBOIS (1948) kann nicht als oberste Stufe der 
skythischen Serie verwendet werden, wie VISSCHER (1971) vorschlägt. 
Sie basiert �uf dem Gres a Voltzia und gehört damit ins untere Anis. Ob
wohl sie dia älteste Bezeichnung für das Unteranis ist, das bisher meist 
irrtümlicherweise als Hydasp bezeichnet wurde, kann sie doch kaum als 
Unterstufenbezeichnung für das Unteranis akzeptiert werden. In der Fas
sung bei VISSCHER ( 1971) umfaßt das Vaslenian auß.er dem unteren Unter
anis auch noch · das obere Olenek. 

· 3. Gliederung des Obernor (Sevat) und Abgrenzung von Nor und Rhät 

Das Sevat wurde 1895 von MOJSISOVICS; WAAGEN & DIENER .. aufgestellt. 
I hm wurde die Zone des Pinacocetas metternichi (mit der fälschlich hier-
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zu gestellten Subzone des Choristaceras haueri) und die 11Sirenites11 argo
nautae - Zone zugeordnet. Das Rhät wurde nicht erst 1861 von GUEMBEL 
erstmalig verwendet, sondern schon 1856 von GUEMBEL vorgeschlagen. 
Dies geht aus einem Brief von GUEMBEL hervor, der im Jahrb. geol. R. 
A. , � (4), Wien 1862 veröffentlicht wurde. Zum Alter des ''Bayreuther 
Pflanzensandsteins" führte GUEMBEL hierin aus: " · . . .  indem allerorts 
in mehr als hundert Profilen ausnahmslos stets über den Pflanzenschich
ten der normale unterste Lias mit Arnrn. angulatus, Thalassiten usw. la
gert. Auch habe ich mich noch fester überzeugt als bisher, daß es prak
tis ch arn entsprechendsten wäre, die Grenzschichten nicht Oberkeuper 
und nicht Unterlias, sondern, wie ich schon 1856 in Karlsruhe vorschlug, 
rhätische Stufe zu nennen". Abgesehen davon, daß die Einführung der 
rhätischen Stufe noch um einige Jahre zurückverlegt werden kann, bedeu
tet diese Aus sage G UEMBEL' s daß sein Rhät zum großen Teil, an einigen 
Stellen sogar vollständig zum Lias gehört (Psiloceras planorbe- Zone und 
prae- planorbe- Schichten. Der "Bayreuther Pflanzensandstein" urnfaßt so
gar an einigen Stellen auch noch Teile de·r angulaten- Schichten. Wie aus 
verschiedenen Arbeiten GUEMBEL's hervorgeht, zählte er in Franken al
le Sandsteine unter den marinen liassischen Ton- und Sandsteinen und 
über den roten und bunten Mergeln des Mittelkeuper zuin Rhät. Es urnfaßt 

. also keine Schichten die älter als die Zone mit Rhätavicula contorta sind 
und gehört zum großen Teil z_urn Lias. Viele For�cher zählten Mitte des 
vorigen Jahrhunderts die Kössener Schichten bzw. die Keuper/Lias- . 

Grenzschichten (späteres Rhät) zum Lias. So stellte ROLLE ( 1858) die 

Keuper I Jura- Grenzschichten zum Jura und Stur ( 1860) schreibt: "Daß 
die Gränzlinie zwischen Keuper und Lias unter den Kössener Schichten 
und Bonebad- San.dstein hindurch zu ziehen sei.'' Trotzdem ist es berech
tigt, vorn Standpunkt der Priorität her das Rhät bei der Trias zu belassen.· 
ALB ER TI ( 1834) stellte den Täbinge r Sandstein· mit Rhaetavicula contorta 
zur Trias und die �pätere Beschränkung des Rhäts auf Schichten mit 
Rhaetavicula contorta eliminierte den ursprünglichen liassischen Anteil. 
Die Frage der Zuordnung zur Trias oder zum Jura könnte nur noch für 
den Bereich des Rhäts gestellt werden, der zwischen dem obersten Vor
kommen von Rhaetavicula contorta und .den prae- planorbe- Schichten fiegt 
(Oberrhät des germanischen Beckens). Wenngleich dieser Bereich sowohl 
floristisch als auch faunistisch starke Anklänge an den basalen Lias zeigt, 
sollte er doch bei der Trias belassen werden, weil er bishe� stets zum 
Rhät gezählt wurde und eine Abgrenzung gegen· den Jura in allen Fazie sbe
reichen möglich ist (marin u. a. durch das Aussetzen von Choristaceras 
. und das Einsetzen von Neophyllites, limnisch- terrestrisch u. a. durch das 
Einsetzen von Nathorstisporites hopliÜcus). Andernfalls müßte dieser Be
reich vorn Rhät s. str. abgetrennt und mit den falJ.nistisch und vor allem 
floristisch sehr eng verbundenen prae- planorbe- Schichten zusarnrnenge
faßt werden, ohne daß daraus ein wesentlicher Nutzen resultieren würde. 
Das Problern der Trias/Jura- Grenze und damit der Rhätobergrenze redu
ziert sich damit "auf die Stellung der prae.,-planorbe- Schichten. Diese in 
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NW- und Mitteleuropa zwischen dem Rhät und der Psiloceras planorbe
Zone liegenden Schichten gehören eindeutig zum Jura (Nathorstisporites 
hopliticus tritt erstmalig auf, Neophyllites setzt ein). Es ist jedoch nicht 
klar, wo ihre exakte Position in der tethyalen Trias liegt. Wahrscheinlich 
gehören sie hier zur basalen Psiloceras calliphyllum- Zone. 

Sehr problematisch war bisher die Nor/Rhät- Grenze. Die Vorschläge für 
ihre Festlegung schwankten meist zwisch�n der Sevatbasis und der Basis 
der Choristaceras marshi- Zone. In einzelnen Fällen wurde die Rhät- Ba
sis so tief gelegt, daß sie der Norbasis entspricht und in letzter Zeit wur
de gelegentlich sogar die Forderung erhoben, das Rhät ganz zu eliminie
ren. Dabei wurde in keinem einzigen Fall die Priorität der Nor / Rhät
Grenze ausreichend beachtet, so daß hier zunächst auf dieses Problem ein
gegangen werden soll. Da das Rhät gegenüber dem Nor die Priorität hat, 
muß zunächst geklärt werden, wie die Rhätuntergrenze ursprünglich defi
niert wurde� Im vorigen Jahrhundert wurde stets die Basis der Rhaetavi
cula contorta- Zone, die schon ausgeschieden worden war, bevor die rhä
tische Stufe aufgestellt wurde, als Rhätbasis angesehen. Nach dieser kla
ren Priorität bleibt �un zu klären, wie die Rhaetavicula contorta-Zone 
mit der Ammonitengliederung korreliert werden kann und ob sie alters
gleich mit sevatischen Ammonitenfaunen ist. Als oberste Zone des Sevat 
wurde ursprünglich die "Sirenite s" argonautae- Zone und nach deren Eli
minierung die Pinacoceras metternichi-Zone angesehen. Da die Argosire
nites argonautae-Zone zum basalen Sevat gehört und der Himavatites �
lumbianus- Zone s. str. entspricht (vgl. KOZUR 1973), bildet nach der 
Priorität der Pinacoceras metternichi-Zone die oberste Zone des Nors. 
· MOJ SISOVICS ( 189 3, S. 808) gibt für die Pinacoce ras mette rnichi-Zone . 
von ver.schiedenen Fundorten die trachyostraken Ammonitengattungen Ha
lorites, Sagenites, Dionites, Rhabdoceras, Cochloceras und Paracochlo
ceras an. Die letztere Gattung ist nach TOZER ( 197 1) ein Synonym von 
�oceras. Der Gattungsbestand zeigt eindeutig an, daß die Pinacoceras 
metternichi - Zone s. str. · älter als das erste Vorkommen von Choristoce
ras ist. Die Zuordnung der Choristaceras haueri-Subzone zur unteren. 
�ternichi- Zone ist nicht berechtigt, abgesehen davon, daß Pinacoceras 
metternichi, in der haueri- Subzone wahrscheinlich nicht mehr vorkommt 
(siehe unten). Die von MOJSISOVICS angegebene trachyostrake Ammoni
tenfauna der Pinacoceras metternichi- Zone (aus verschiedenen Lokalitä
ten!) zeigt eindeutig an, daß hier zwei verschiedene Ammonitenfaunen 
zusammengeiaßt wurden, worauf später eingegangen wird. Wichtig ist 
hier yor allem die Feststellung, daß sich die Pinococeras metternichi-. 
Zone und die Rhaetavicula contorta- Zone nicht überschneiden. Die obere 
Reichweite der Pinacoceras metternichi-Zone (ohne die nicht hierzu ge
hörende Choristaceras hal,leri-Subzone) liegt un.mittelbar unterhalb des 
Einsetzens von Rhaetavicula contorta. Dies ist mit Hilfe von Conodonten, 
Holothurien- Skleriten und Lamellibranchiaten nachweisbar. Die metterni
chi- Zone sensu MOJSISOVICS umfaßt Teile der unteren, die mittlere und 
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die obere bidentatus- Zone sowie die andrusovi A. - Z. und die hernsteini 
A. - Z. sensu KOZUR & MOSTLER ( 1 9 7 2  b). Die Rhaetavicula contorta- Zo
ne gehört, vielleicht abgesehen von der unmittelbaren Basis, zur conodon
tenfre ien obersten Trias (selbst bei ausgesprochen günstiger Fazies für 
Conodonten). Lediglich an der Basis der Rhaetavicula contorta- Zone 
kommt eine sehr arme Conodontenfauna mit Misikella posthernsteini (no
men nudum, Beschreibung erfolgt an anderer Stelle) vor. Die exakte Ein
stufung dieser Conodontenfauna steht noch aus, da sie zwar nur in Lokali
täten gefunden wurde, wo Rhaetavicula contorta vorkommt, aber dabei 
entweder aus Schichten unmittelbar unterhalb des ersten Einsetzens von 
Rhaetavicula contorta oder aus hinsichtlich des ersten Einsetzens von 
Rhaetavicula contorta unhorizontiert entnommenen Proben stammt. Unab
hängig davon, ob die posthernsteini-Fauna aus der obersten metternichi
Zone oder der basalen contorta-Zone stammt, belegen die Conodonten ein
deutig, daß die Rhaetavicula contorta- Zone unmittelbar oberhalb der met
ternichi- Zone liegt ·und diese nirgends überschneidet. Holothurien- Skleri
te sind bis zur obersten metternichi-Zone häufig und sehr artenreich ver
treten, in der Rhaetavicula contorta-Zone dagegen stets .sehr artenarm 

r - . 
(z. T. sehr individuenreich). Die Gattung Monotis reicht bis zur Obergren-
ze der metternichi-Zone, fehlt jedoch ab der Rhaetavicula contorta-Zone. 
Nun könnte man argumentieren, daß es sich bei den aufgezeigten faunisti
schen Änderungen (vielleicht abgesehen vorri Aussterben der Conodonten) 
um faziell bedingte Unterschiede handle. Vergleicht man jedoch die Mikro- · 
faunen der Cochloceras-Mergel (ohne Choristoceras), die der oberen met
ternichi-Zone entsprechen, mit denen der faziell ähnlichen oder gleichen 
Choristoceras-Mergel, so stellt man die gleichen o. g. Unterschiede fest. 
In den Cochloceras-Mergeln t.ritt Misikella hernsteini auf, in den Chori
staceras-Mergeln fehlen Conodonten; ein geringmächtiger Übergangsbe
reich-mit Misikella posthernsteini läßt sich auch hier im Grenzbereich 
zwischen Cochloceras- und Choristoceras- Mergein feststellen. Die in den 
Cochloceras-Mergeln artenreichen Holothurien- Faunen gehen in den Cho;.. 
ristaceras-Mergeln in sehr artenarme Faunen über. Es kai:m also festge-
stellt werden, . daß das Einsetzen von Rhaetavicula contorta etwa mit dem 
starken Niedergang und unmittelbar darauf folgenden völligen Ausset,zen 
der Conodonten, dem Aussterben von Monotis und dem starken Nieder
gang der reichen Artenfülle der obernorisc-hen Holothurien-Faunen über
einstimmt. Auch bei den Ammoniten läß t sich in diesem Bereich ein 
deutlicher Faunenwechsel erkennen. Die Gattungen Cochloceras, Dionites 

_und Metasibirites setzen aus, während die Gattung Choristaceras erstma
lig einsetzt. Das gleiche Bild ergibt sich bei Arnmonitenkalken. Sobald die 
Gattung Choristaceras einsetzt, kommt es zu dem Niedergang der o. g. 
Gruppen. 

Da bisher noch keine Vorläuferformen von Rhaetavicula contorta bekannt 
sind, ist es nicht völlig auszuschließen, daß _diese Art ·auch als außeror
dentliche Seltenheit in noch älteren (norischen) Schichten anzutreffen ist, 
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jedoch würden solche (hypothetischen) Vorkommen allesamt unterhalb des
jenigen Bereichs liegen, der bisher mit der Rhaetavicula contorta-Zone 
definiert wurde; die Rhaetavicula contorta-Zone würde dann zur Assem
blage-Zone werden. Als wichtigstes Ergebnis der Untersuchungen an der 
Nor/Rhät-Grenze kann hier festgestellt werden, daß an derjenigen. Nor/ 
Rhät-Grenze, die der Priorität und im großen und ganzen auch dem frü
heren Gebrauch entspricht, ein sehr deutlicher faunistischer Schnitt zu 
verzeichnen ist, der nahezu alle F o s s ilgrupp.en betrifft und zu deren defini
tivem Erlöschen führt ( Conodonten, viele Holothurien -Arten etc) oder der 
Beginn eines sich innerhalb des Rhäts vollziehenden kontinuierlichen bzw. 
mehr oder weniger abrupten Niedergangs ist (z. B. Aussterten der meisten 
hochspezialisierten Ostracodengruppen zwischen dem Beginn der Rhätbasis 
und der marshi-Zone). 

In den letzten Jahren wurde von fast allen europäischen Autoren die von 
TOZ ER eingeführte Rhabdoceras suessi -Zone als Standard-Zone für das 
Sevat akzeptiert, wobei auch die Auffassung TOZ ER' s über die Gle ichal
trigkeit der Rhabdoceras suessi-Zone mit der Pinacoceras metternichi
Zone kritiklos übernommen wurde. Als besonders charakteristisch können 
in diesem Zusammenhang die folgenden Ausführungen bei URLICHS ( 1972) 
angesehen werden: " Im Profil WeilHaferbach bei Kösscn wurde Rhabdoce
ras suessi in den Mergeln A 22 und A 85 über Schichten mit Rhaetavicula 
contorta und Austrirhynchia cornigera gefunden. Damit reicht das Ober
nor weit in die Kössener Schichten hinein und Rhaetavicula contorta sowie 
Austrirhynchia cornigera können nicht mehr als Leitfossilien für Rhät be
trachtet werden, da sie bereits im Obernor vorkommen. Choristaceras 
marshi wurde weiter oben in der Bank A 116 und D 16 gefunden . . .  Damit 
ist die Vermutung von KITTL ( 1903, S. 22), daß die Kössener Schichten nur .. 
eine Sonderfazies des Obernor darstellen, belegt". Ohne Rücksicht auf die 
Priorität wird hier eine einseitige Interpretation nach einer vorgefaßten 
Meinung vorgenommen. Obwohl die Fauna der Kössener Schichten und spe
ziell "Avicula" contorta von GUEMBEL (als Autor des Rhäts) und von 
MOJSISOVICS; WAAGEN & DIENER (als Autoren des Sevat) als bezeich
nend für die rhätische Stufe angesehen wurden, sieht URLICHS das Auftre
ten von Rh. suessi als Beweis für ein norisches Alter des größten Teils 
der Kös se.ner Schichten einschließlich der Abfolge mit Rhaetavicula con:..: 
torta an, ohne die gegenteilige Ansicht, daß Rhabdoceras suessi bi-s ins 
'Rhät reicht, auch nur zu diskutieren. KOZUR wies in mehreren Arbeiten 
darauf hin, daß die Rhabdoceras suessi- Zone nur eine provisorische Zo
nenbezeichnung sein kann, weil Rhabdoceras suessi eine viel zu große 
stratigraphis ehe Reichweite hat, um als Zonenfossil geeignet zu sein. So 
gibt KOZUR ( 1973) an, daß der Bereich der Rhabdoceras suessi- Zone 3 
Conodonten- Zonen, eine weitere noch nicht zonenmäßig erfaßte Conodon
ten-Assoziation (posthernsteini-Fauna) und einen conodontenfreien Be
reich,· 5 Assemblage-Zonen nach Holothurien-Skleriten, 2-3 Zonen nach 
Monotis-Arten und mehreren Ostracoden-Zonen umfaßt. Auch TOZER 
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hatte s'chon erkannt, daß sich die Rhabdoceras suessi- Zone in eine untere 
und obere Subzone unterteilen läßt. Aus der unteren suessi- Zone von Nord
amerika führte er neben der Index-Art die Gattungen Halorites, Sagenites, 
"Arcestes••, Placites und Rhacophyllites an. Dieser Bereich läß t sich mit · 
der Sagenites giebeli- Zone korrelieren, in der neben Rhabdoceras suessi 
von den stratigraphisch wichtigen Gattungen Halorites, Sagenites, Helicti
te s und Steinmannites häufig auftreten, dagegen die für die obere sue s si
Zone Charakterstischen Gattungen Cochloceras, . Metasibirites und Cyclo
celtites fehlen. Für diesen Bereich soll die von MOJSISOVICS eingeführte 
Bezeichnung Sagenite s giebeli- Zone beibehalten werden, unabhängig davon 
daß diese Zone ursprünglich auf einer Spaltenfüllung beruhte. In der Cono
donten- Zonierung entspricht ihr der größte Teil der bidentatus- Zone. 
Oberhalb �er Sagenites giebeli- Zone wird die Cochloceras suessi- Zone 
( Typuslokalität Stammbachgraben, vgl. KITT L 19 0 3 ,  S. 5 8, 59) ausge
schieden. Für diese Zone sind neben Rhabdoceras suessi vor allem die 
Gattungen Cochloceras, Cycloceltites und Metasibirites sehr bezeichnend. 
Die Cochloceras suessi- Zone entspricht ·einem großen Teil der oberen 
Rhabdoceras suessi- Zone (außer dem obersten Bereich mit Choristoceras) 
sowie der Cladiscites ruber- Zone nach MOJSISOVICS. Nach Conodontenun
tersuchungen an Sammlungsmaterial umfaß t die Cladiscites ruber- Zone 
auch noch einen Anteil aus geringfügig älteren Schichten. Das ist jedoch 
nicht der Grund für die Eliminierung der Bezeichnung Cladiscites ruber
Zone. Hierfür ist vielmehr ·a-usschlaggebend, daß Ciadiscites ruber nur 
schwierig oder gar nicht von anderen Arten mit abweichender stratigra
phischer ·Reichweite zu trennen ist und überdies keine ausgesprochen häu
fige Art ist. An Hand der Index-Art Cladiscites ruber wäre diese Zone 
:sch�r ig und vielerorts gar nicht erkennbar. Dagegen ist Cochloceras 
suessi weltweit verbreitet und eine recht häufige und charakteristische 
Art; sie wurde s?wohl aus Nordamerik� als auch aus Europa ver�eichnet. · 
Selbst eine Verwechslung mit anderen Cochloceras-Arten würde nicht zu 
stratigraphischen Fehlbestimmungen führen, da die Gattung Cochloceras 
auf die Cochloceras suessi- Zone beschränkt ist. Nach Con<?conten wird . 
die Cochloceras suessi- Zone durch die hernsteini-A. - Z. repräsentiert. 
Die obersten Teile der hidentatus- Zon� und die andrusovi A. - Z. las,sen 
sich z. z. noch nicht exakt einstufen. Es deutet sich allerdings nach Cono
dont�n an, daß zwischen der Sagenites giebeli und der Cochloceras suessi
Zone noch · eine weitere Ammonitenzone existiert. Es könnte dies der Be
reich der Linse mit Glyphidites docens sein, aus der MOJSISOVICS reich
lich Halorites und auch die Gattung Sagenites angibt, wo aber andererseits 
auch schon Meta'sibirites und Cycloceltites vorkommen, während Cochlo
ceras noch fehlt . .  Hier sind noch ausgedehnte Untersuchungen an geschlos
� Profilen nötig, um dieses Problem zu klären. Nach der Zuordnung 
der im Umfang etwas reduzierten Himavatites columbianus- Zone zum Se
vat dur·ch KOZUR ( 19 7 3 )  umfaßt das Obernor nun drei Ammoniten- Zonen, 
die Himavatites columbianus- die Sagenites giebeli- , und die Cochloceras 
suessi- Zone. 
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Die von MOJSISOVICS ursprünglich unterhalb der Pinacoceras metterni<:: hi 
Zone s. str. gestellte Choristaceras haueri- Subzone wird hier zur Zone . · 
erhoben. Sie ist nicht älter, sondern jünger als die Pinacoceras metterni
chi- Zone s. str. und folgt unmittelbar oberhalb der Cochloceras suessi
Zone. An der Basis der Choristaceras haueri- Zone erfolgt der oben dis
kutierte scharfe Schnitt in den Mikrofaunen und - floren sowie in den Ma
krofaunen zwischen dem Nor und dem Rhät. Die Choristaceras haueri
Zone entspricht dem oberen Teil de :i- obe :r:en Rhabdoceras sues si- Zone 
{Bereich des gemeinsamen Vorkommens vm Rh. suessi und Choristoce
�). In diesem Bereich fehlen Cochloceras, Metasibirites und eine ganze 
Anzahl weiterer Ammonitengattungen, die in der Cochloceras suessi- Zone 
noch häufig auftreten. Conodonten fehlen oder kommen nur noch im basa
len Teil ganz vereinzelt vor {posthernsteini-Fauna). Die Holothurien-Fau
na ist gegenüber der Cochloceras suessi-Zone im Artbestand stark redu
ziert und die Gattung Monotis kommt nicht mehr vor. Gelegentlich wurden 
Cochloceras und Choristaceras in einer Fauna aufgeführt {z. B. MOJSISO
VICS 1893, TOZER 1967). Dabei handelt es si_ch jedoch jeweils um sum
marische Angaben, wobei diese Faunen sowohl die Cochloceras sue ssi-
als auch di� Choristaceras haue ri-Zone oder Teil dieser Zonen umfassen. 
Sobald in einzelnen Aufschlüssen schichtweise Aufsammlungen vorliegen, 
ist das unterste Vorkommen von Choristaceras stets jünger als das ober
ste Vorkommen von Cochloc·eras. Die Choristaceras haueri- Zone wird 
hier als Unterrhät angesehen. Sie läß t sich nach Ostracoden mit dem un
teren Rhätkeuper des germanischen Beckens {contorta-Schichten sensu 
WILL 1969, nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen Unterrhät, das zum 
Obernor gehört) pa_rallelisieren. Die Choristaceras marshi- Zone müßte 
demnach dem Oberrhät des germanischen Beckens ents prechen. Eine Pa
ralellis'ierung ist hier wegen der stark abweichenden Fazies limnisch
terrestrisch im germanischen Becken, marin in der tethyalen Trias ) bis
her noch nicht geglückt. Zur Korrelierung eignen sich vermutlich nur die 
Megasporen. 

Durch die hier definierte Lage der Nor /Rhät-Grenze lösen sich zahlreiche 
Widersprüche in der Stratigraphie des Nor /Rhät- Grenzbereiches der te-· 
thyalen Tri�s und andererseits wird die Korrelation mit der germanis chen 
Trias erleichtert. Die norisch/rhätischen Mischfaunen, die durch die un
terschiedliche Einstufung f_aziesabhängiger Komponenten vorgetäus cht 
wurden(vgl. KOZUR 19 7 1  und WIEDMANN 19 7 2) gehören überwiegend zum 
Unterrhät {Choris toceras haueri-Zone). In I}leskovy .Bramen. (Drnava/ 
Dörnö)_ z. B. repräs entieren die bisher als eindeutig norisch anges ehenen 
Ammoniten nur Gattungen die sowohl im Sevat {oder auch noch in älteren 
Schichten) als auch im Rhät vorkommen. Wenn z. B. Megaphyllites insec-

. tus unter den typisch sevatischen Leitformen aufgeführt wird, so muß man 
dazu bemerken, daß diese. Art nicht nur im Ber�ich III {Zone II) nach 
WIEDMANN des höheren Unterrhäts der Alpen, sondern auch in etwa 
gleicher Position in NE-Asien und im Kaukas us vorkommt {vgl. TUCKOV 
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1964). Damit verliert diese Art natürlich ihren Leitwert als obernori
sches Fossil. Nach Mikrofossilien (einzelnen Ostracoden, Holothurien
Skleriten) läßt sich die Fauna von Drnava mit dem höheren Teil der haue
ri- Zone sowohl der Zlambachschichten (Niveau Ill nach WIEDMANN 1972) 
als au eh der Kös sener Schichten parallelisieren. Interessanterweise zei
gen die Brachiopoden genau das gleiche Alter an. Septaliphoria fissicosta
ta, Zugmayerella uncinata, Rhaetina pyriformis, Triadithyris gregariae
formis und Zeilleria norica finden sich in der Typuslokalität der Kössener 
Schichten ausschließlich im höheren Teil der haue ri- Zone etwas unterhalb 
der Choristaceras marshi- Zone. Damit sind die Kalke von Drnava jünger 
als das Hauptvorkommen von Rhaetavicula contorta und entsprechen den 
mittleren Kössener Schichten. Mit Mikrofossilien kann z. B. eindeutig 
nachgewiesen werden, daß das Unterrhät von Hybe mit Rhaetavicula �
torta älter als das "eindeutige Obernor11 von Drnava ist. Der größte Teil 
der bisherigen Einstufungen bleibt bei der hier vorgeschlagenen Nor/ 
Rhät- Grenze erhalten. So bleiben die Kössener Schichten in ihrer Ge
samtheit rhätisch, die Choristoceras- Mergel der Zlambachschichten 
bleiben rhätis eh, die Cochloce ras- Mergel sevatisch, die bisherige Nor / 
Rhät- Grenze in Ungarn kann beibehalten werden, die Zuordnung der rhä
tischen Schichten der Slowakei bleibt bestehen. In Nordamerika muß die 
Nor /Rhät- Grenze an einigen Stellen geringfügig tiefer gelegt werden. In 
Asien bleibt die von TUCKOV ( 1964) vorgeschlagene Nor /Rhät- Grenze be
stehen. Nach der vorliegenden Grenzziehung entspricht die Rhätbasis der 
Basis des Rhätkeupers im germanischen Becken, so daß auch hier keine 
Umstufungen nötig sind. Die hier vorgenommene Definition des Rh äts 
entspricht also nicht nur der Priorität, sondern ist auch aus praktischen 
Erwägungen am geeignetsten, .weil sie die geringsten Umstufungen von Se
dimentserien des germanischen Beckens und der tethyalen Trias unter 
allen möglichen Varianten der Festlegung der Nor/Rhät- Grenze erfordert. 

Mit der hier vorgelegten Definition des Rhäts schließ e ich mich vollstän
dig der Definition nach TUCKOV ( 1964) an, die auf den ursprünglichen De
finitionen nach GU:EMBEL, MOJSISOVICS u. a. beruht. Es besteht auch 
volle Übereinstimmung mit der Rhätba$iS nach WIEDMANN (1972), ob
wohl das auf den ersten Blick nicht so erscheint. Auf Grund von Ammoni
tenstudien untergliedert WIEDMANN das Rhät vom Liegenden zum Han
genden in eine provisorische Phyllotoceras zlambachense- Zone, die 
Rhabdoceras suessi - Zone und die Choristacer-as marshi - Zone. Er ist 
der Meinung, daß er damit das gesamte Obernor der bisherigen Defini
tion zum Rhät gestellt hat. Das ist jedoch durchaus nicht der Fall. Die 
Rhabdoceras suessi- Zone sensu WIEDMANN hat nichts mit der Rhabdoce
ras suessi- Zone sensu TOZER zu tun, sondern entspricht nur dem obe.r
sten Teil der oberen Rh. suessi- Zone nach TOZER. Die Phyllotoceras 
zlambachense-- Zone entspricht nicht dem tieferen Obernor der bisherigen 
Fassung, wie WI EDMANN glaubt, sondern der unteren Choristaceras 
haueri- Zone, damit dem oberen Teil der oberen Rh. suessi- Zone nach 
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T OZER und i s t  dahe r jünge r al s da s hö c h s te Obe rno r. Da die Phyl l ot o c e
r a s  zl amba chen s e-Z one und die Rh. sue s s i- Z one s ensu W IEDMANN de r 
Chö r i s t o c e r a s  h aue r i- Z one ent sp re c h en ,  st immt die N o r  / Rh ät - G r enze 
na ch W IED MAN N g enau mit de r h ie r  v o r g e l egten No r / Rhät-G r enze übe r 
e in ,  obwohl W IED MANN de r Me inung wa r ,  da mit da s g e s amte Obe rno r 
zum Rhät g e stel l t  zu haben.· Dah e r b r auchen die obe rno r i s c hen A m mon i 
tenfaunen nicht z u m  Rhät ge s tellt zu we r den,  w i e  W IED MANN v o r ..;.  
s c hlägt . Die  detaill ie rten Unt e r suchungen. de r A mmonitennukl e i  dur c h 
W IEDMANN s in d  e in s e h r  be deut en de r B e i t r a g  zur Erfo r s chung de r P al ä 
ontol ogie  und St r ati g r aphie  de s Rhät s und s t e llen e in e  de r wi c htig s t en 
Stützen fü r die hie r v o r geno mmene N o r  / Rhät-G r en z e  da r ,  gan z  abge s ehen 
von de r auß e r o r def!tli c hen Bedeutung die s e r  Unt e r su c hungen für die Phyl o
ge n ie de r t r ia s s i s c hen Ammon iten und die B e ziehung en zwi s chen den t r ias
s i s chen un d jur a s s i s c h en A m monit en. 
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KU M MEL ,  B .  & C .  T EICHER T :  R el ation s betwe en the Pe r mian an d 
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R .  A .  ,· .§_ ( 2 ) ,  8 3 5. S . , 1 3 0  T af . ,  W ien 1 8.9 3  
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die V o r s t e llung o r tgebun dene r H all s t ätte r Zonen in den O s ta l 
p e n .  - V e r  h .  G e  ol . B .  A .  , 1 1 6 7 ( l - 2 ) ,  S .  5 0 - 7 0 ,  3 T af . , W ien 
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Pe rmian - T r a s s i e  boundary in N o r t h I ran.  - G eol . s u r  v .  I ra n ,  
rep . , �. 7 2  S .  , 6 Abb. , 1 5  T a f. , T e he ran 1 9 6 9  

SR E B RODOLSKA J A ,  I .  N . : N o vye p r e d s t avit el i pozdnet r i a s o voj fl o r y  s e 
ve rnogo V e tnama . - T r udy V SEG E I ,  n .  s .  1 3 0 ,  S .  8 6 - 1 1 3 ,  6 
Abb . , 6 T af. , Lening rad 1 9 6 9  · 

STU R ,  D . : Be r i cht übe r die g e ol og i s c hen _ Übe r s i cht s aufnahmen de s W a s 
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T O Z E R ,  E .  T . : Upp e r  T r i a s s i e  am monoid z one s t h e  Pe a c e  R i v e r  Foot 
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Beiträge zur Stratigraphie der Trias II 

*) 
von Heinz Kozur 

SUMMARY 

The diffe r en c e s  in the s t ratig r aphi cal r ange of the ammonoi� guide gene r a  
exac tly e s tabl i s h e d  by T O Z ER ( _1171) fro m the dil l e r i-z one up to the mag
� zone as s tated  by KR YSTYN ( 1173) a r e  di s cu s s e d. T h e s e  diffe re� 
a r e c a u s e d  by un s uffic ient g e ol o g i c al data an d mi s inte rpre tat ion of the geo
logy in the profil s in ve s t igate d by KR YSTYN ( 1173). Than s o me r e al pr ob
l e m s  in the c o r r e l ation betwe en the Nor th Ame r i can an d Eu r ope Uppe r 
T r ia s s ie a r e  discu s s e d  ( s e e  table 1). 

*) An s c hrift de s Ve rfa s s e r s: D ipl. Ge ol. D r. Heinz Kozu r ,  DD R-61 Me in in
gen, Staatl i c he Mu s e e n  





In den le tz ten J ah r en hat  die T r ia s - Pal äontologie  und St ratig r aphie e inen 
ge wal ti gen Auf s c h wun g geno mmen, an de m die Unt e r su c hun gen d e r  Mi
k r ofaun en un d -fl o ren e in e n  b e t rä chtl i c h en Ant eil haben, wie z. B. da s 
T r ia s - Sy mp o s iu m  in Inn s b r u c k  ( 1972) an s c haul ich  zei gte.  Wichtig für die 
we ite r e  Erfo r s c hung de r p al ä on t ol og i s chen, s t rat ig r aphi s ehen, paläoökolo
g i s c hen un d p aläoge og r aphi s c he n  Pr obl erne de r T r i a s  i s t  die kompl exe Un
tersu chung un d Au s we r tun g alle r Faunen und Fl o r en.  Die s e r  Z iel stellung 
dient  auch die unt e r  de m obigen T it e l  v e r öffentlic hte  m e h r teil ig e  A r b e it. 

1. ) Ku r z e  Be rne rkungen zu r p aläoge ogr aphi s c h en R e kon s t rukt ion de r T r ia s  

In den l e t zten J ah r en w i r d  g an z  all g e rne in die b e i  D IET Z & HOLDEN ( 1970, 
1971 ) an g e g e b e n e  p aläoge o g r aphi s ch e  R e kon s t ruktion de r T r i a s ,  mitun t e r 
mit die s e r  ode r j en e r  kle in en Modifikat ion akzep t i e r t  ( T O Z  ER 1971, Ein
band zu den Ku r zf a s s un g en de r V o r t räge z u m  T r ia s-Symp o s iu m  in Wien 
1973 e t c. ). Bei die s e r  R e kon s t r ukt ion i s t  die e u r op ä i s che T e thy s du r ch 
ein b r e i te s L an dg e b i e t  vorn m a r in e n  Se di me n tation s r aum im im südwe st
lichen Nor darne r ika g e t r e nn t .  Paläontologi s ch e  Studien ze igen j e do c h  g an z  
e indeutig, daß zwi s c h en de r we s tme dite r r anen Faun e np r o vinz u n d  de r 
T r ia s von Neva da zumin de s t  z e itwe i s e  e ine di re kte  ma r in e  V e r bindung 
exi s t i e r t  haben muß. Z u m  e r s ten Mal wi r d  die s im unt e r en Olenek ange
deu t e t, wo di e Gonclontengattung Eu r ygnathodu s und Platyvill o s u s  bishe r 
nu r au s de r din a ri s c h e n  Faunenp r o vinz un d Nevada bekannt i s t. Die Er
for s c hung de r unte r t r ia s s i s c hen Cono dont en i s t  j e do c h  n o c h  so  lückenhaft, 
daß die s e  V e r b r e itung auc h  du r c h  Kenn tn i slücken v o r g e t äu s cht  we r den 
könnte. In de r e u r a s ia t i s c hen T e thy s s o wie in N evada findet  s i c h  i m  Ani s  
die Gattun g Balaton ite s,  die i n  de r bo r e al en Pr ovin z fehl t, we s halb Bal a
ton ite s n i cht  übe r  die b o r e al e  P r o vin z von de r e u r a s ia t i s chen T e thy s n a c h  
Nevada g elangt s e in k ann. E s  bleiben für die s e  V e r b r e itung de r Gattung 
Bal aton ite s nur zwei Erklä r un g en offen: Ent w e de r e s  gab e ine dir ekte  ma
r ine V e r b indung z wi s c he n  de r e u r op ä i s chen T e th y s  und Ne vada o de r die 
Gat tun g Bal aton ite s ist vorn a s iati s ch e n  Ant e il de r T e th y s  übe r den Pazif ik 
n a c h  de m s üdwe s tl i chen N o r dame r ika g e l angt. . Wede r im Olenek n o ch i m  
An i s  l äßt s i c h  "e in e  dir ek te V e r b indung z wi s c hen S W - Eu r op a b z w. Nor daf
r ika und de m s üd we s tl i che n No r dame r ika e in de utig n a c h we i s en, wenn
gl e i ch b e i m  heutigen Kenntnis s tand me h r e r e  Befunde für e in e  sol che V e r 
bindun g sp re c he n. Dag e g e n  kann man e ine s ol che V e r bindung im L on go
b a r d  und Unt e rka rn z ie ml i c h  e in deutig  n a c h we i s en.  I m  L on goba r d  von Ne
vada und in de r we s t me dite r ranen Faunenp r o vin z k o m m t  die g l e iche O s t
r a c o den -As s o z iation mit  de r c h a r akte r i s t i s c he n  L e  viella s ohni ( n ornen nu
durn, KO Z U R  in D r u ck )  vo r .  D i e s e  As s o ziat i on fehlt s owohl in de r din a r i
s ch e n  al s auc h in de r au s t r o alpinen und a s iatis c hen Faunenp r o vinz .  Ein 
ganz ähnl i c he s Bil d ze igt s i ch i m  Unte rka rn. Die in de r w e stme dite r r anen 
Faun e np r o v in z  a u s  P s e u dofu rni s h iu s  mu r c ianu s van den BOOGAAR D e nt
s tan dene Mo s h e r ell a n e wp a s sEm s i s  (MOSHER ) wan de r t  n a c h  de m süd we s t
l i c h en N o r dame r ik a  a u s ,  fe hlt  abe r in de r te thyal en T ri a s  Eu ropa s und 
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A s ien s.  D ie unt e rka rn i s c h e  Ammon itengattun g N e o cl ypite s ,  d ie b i s he r n u r  
au s de m südwe s t l i ch en Nor da m e r ika bekannt  wa r ,  wur de n un a u c h  im c o r 
de v ol i s ch en Grenz dol omit de s ge r ma n is c hen Be ckens  n a chge wie s e n, da s 
z u  die s e r  Z e i t  e in Randb e ck e n  de r we s tm e dit e r r anen Faunenpr o vin z dar
s t e ll te.  D i e s e  Be i s piel e  s ol len  hier genügen, um z u  ze igen , daß z u min de s t  
i m  L ongoba r d  un d Co r de val e ine di r ekte  m a r in e  V e r b in dung z wi s c hen de r 
we s t me di t e r r an en T ri a s  S W - Eu r opa s und Nor daf r ika s un d de r T ri a s  v on 
N e vada b e s tan d ,  wel c he die Rekon s t rukt ion de r Pan g a e a  in e in e m  ent s c he i
de nden Punkt wide r l e gt. Weite r e  An gaben zu die s e r  P r oble mat ik s in d  in 
e in e r  im D r u ck be fin dl i chen A rb e i t  übe r  die Faunenpr o vin z  de r T r ia s ent
hal t e n. 

2. Ko r r elat ion sprobl e rne in de r Mittel - und Ob e r t r ia s  z wi s c h en N o r dame
r ika und Eu r opa 

Die Kor r elat ion s p r oblerne in de r Mittel t · r ia s  wu r den s ch on b e i  KO Z UR 
( 1972 a, 1973 a )  auf gefüh r t und e rl äute r t. Ergänzend s e i  hie r z u  mitg e t e ilt , 
daß n e u e r e  Con odontenunt e r suchungen g e z eigt  hab en, daJ3 unt e r  de r Apl o
c o c e  r a s  a v i s ianu s - Z on e  e t wa s  ungl e i ch alte  F aurten z u  sarnrnengefaiH we r
de n. Auc h  di e Am mon itenfaunen deu t en an , da13 z wi s c h en de r t r inodo s u s
u n d  r e itzi-Z on e  e ve n tuell  zwei o de r  s og a r drei  ve r s ch i e de n e  Faunen lie
g e n. N a ch Con o dont e n  ze r fäll t die s e r  �� r e i c h  in d r e i  As s o z iat ionen , -de r en 
en dgültige Abg r e nz ung b z w. Ko r r e lie r ung mit de r O r th o s t r atig r aph ie abe r 
n o c h  n i cht ge lungen i s t. V o r  all e m  i s t  dabe i zu b e a c h t en, daß P r o t r a ch y c e 
r a s  r e itzi  i m  unt e r en T e il de r re i tz i - Z on e  s e h r  selten i s t  und hie r n e b en 
z ah l r e ic hen Faun en e l e men ten de r a v i s ianu s -Z on e  vo rkommt , s o  daß die
s e r Be r e ic h  wohl n o r mal e r we i s e  zu r a v i s i anu s - Z one ge zählt  wi r d  ( vgl. 
KO Z UR, in D ru ck ) und nur in den wen igen Fäll en, wo P r o t r a c hy c e r a s  
re  itz i n a ch g e wie sen we r den k ann, zur  r e it z i - Z on e. Dah e r  dürfte  die 
G r e n z e  z wi s chen de r avi s ianu s- und r e it z i - Z on e  j e  nach de m E rfo r
s chung s g r a d  de r e in z e ln en L okal itäten ge wi s s e n  Sch wankung e n  unte r wo r
fen s e in,  wa s ne ben de n b e i  KO Z U R  (1]72 b und 1]73) auf g e füh rten Krite
rien g e gen ein e Ani s/L adin - G r enze s p r i c ht , di e z w i s c hen di e s en be iden 
Z on e n  l i egt, gan z abge s ehen davon, daJ3 s i c h  di e s  dur ch k e in e rle i P r i o r i
tät b e g r ünden l äßt. 

Be i de r Kor r e l at ion de r Obe r t r ia s  Eu r opa s und N o r dame r ika s gab e s  b i s 
h e r an s c he in e n d  w e n i g  Proble me. Die n o r darne r ikan i s chen Ammon iten
s t an da r dzon e n  konn ten du r ch die exakten Unt e r su c hun gen T O Z ER s  mit 
H ilfe  v on Ammon it e n  ( TO Z ER 1]65, 1]67, 1971) au c h  in de r H al l s t ätte r 
Ob e r t ri a s  n a c hge wie s e n  we r den. D a s  gl e i ch e  ge lan g  KO Z U R  (1]72 a, b, 
1973 und KO Z U R  & MOS T L ER 1�72) mit H ilfe von Mik r of o s s il ien , s pe z iell  
mit Conodont en. Für den Be r e i c h  von de r dille ri- Z on e  bis z u m  Rhät ge
lang dab e i  e ine sehr de t aill i e rte  Ko r r elation und dur c h  da s Auflösen von 
Ammoniten und die Be s ti m mung de r d a r in enthaltenen Mik r ofo s s il ien  
k onnt e  na chge wie s en we rden, daJ3 in  Eur opa k e ine nennffiSWe r ten Ab we i -
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chungen zu ·de r b e i · T O Z ER ang e g e b en e n  R e i chweit e bzw: . ·Auf e inande'tlfolg e  
de r e inze ln e n  Ammon itengattungen fe s t zu s telle n s ind. In der A r b e it von 
KR YS TYN ( 1973) wu r den j e do ch t r ot z de r namentlichen Üb e rn ahme der 
n o r dame r ikan i s c h en St an da r dzon en b e t r ä chtl iche Abwe ichung e n  in de r 
R e i chwe ite de r e inze lne n· L e i tgattung en fe s t g e  s te l l t, we l eh e die g e s amt e 
ob e r t r i·a s s is c h e  Ammon it en zonie rung n a ch T OZ ER in Fr age ste llen . Gat
tung e n ,  wie J uvavite s,  Thi s b ite s ,  Mal ayite s u .  a. , die nach den An ga ben 
bei TO ZER j e we il s nu r auf e ine Z one be s·chr änkt s ind, fin den s i ch be i 
KR'YSTYN (1973) i·n me h r e ren Z on e n .  Dabe i fr agt e s  s i ch alle rding s, · wie 
KR YSTYN · nac h  Am mon iten Faunen au s de m T uval und Unt e r nor je weil s 
nu r mÜ ein e r  Z one k o r r e l i e r en konnte , die n a ch den Ang a ben T O Z ER s  
Leitfor meii v·on 2- 4 Am mon iten z on en enthalte n .  KR YSTYN stel l t  s e in e  Un
te r s u c hung en''al s be i spielhaft exakte Arbe iten hin , auf de ren Ba s i s e r  
e r s t malig eine Kor r elation de r obe r t r ia s s i s chen L e it c onodon ten mit de r 
mod e rnen O r thochron ol ogie  vor zun ehme n glaubte, da. n a c h  s e inen Angaben 
alle C onodont en s pe zial i s ten de r T ri a s ,  spe z iell MOSHER , KO Z U R  & 
MOS T LER die mode rne O r tho chr onolo g ie n icht kennen; wür den und ih r e  
Arbe iten a u f  ungenügenden feldg e ol o gi s .che 'n D a t e n  b e ruhen würden. Damit 
b e s ch e in igt  e r  in direkt auch den ame r ikani s ·chen Ammon iten spe z iali sten  
Unkenntn is  ihr e r e ig en en Am mon it enchron ologie , da die C onodont e n ch r o
nol o g ie MOSHER s auf Mat e r ial ba s i e rte , de s s en Al te r von ve r s chie denen 
n o r da me r ikan i s c hen Ammonitenspe z ial i s ten b e s t immt wu r de ,  wie au s den 
Arb e iten MOSHER s zu e ntnehme·n i st .  D ie C onodont en c h r onol ogie n a c h  
KO Z UR & MOS T LER (1972) benii'it aüf mehr e r en 1000 P r o ben . Die Ei - · 
chun g de r aufge s te l l te -n Con od<;mt en z onen e rfol g t e  an Hand von V e r b r e i
tun g san gaben in de r Lite r at u r  ( die s t r a t i g r aphi s ehe Re i chwe ite  de r wich
tig s ten Plattfo r m c onodont en de r übe r t r i a s  wur de s c hon be i MOSHER 1170 
unt e r Be r ück s i cht ig�ng de r mode r n en O rthochronologie n a c h  T O Z  ER ge
klä r t ), de r Unte r su chun g von a mmoniten führ enden, unkonden s ie rten' und 
tekt on i s c h  u mkampl i z ie rten P r ofilen s owie de r Auflösung zuvo r ( oft nur 
im Gattung s n ive au ) b e s t immt e r Ammon iten, de r en V e r b r e itung s angaben 
b e i T O Z ER al s G rundlage de r Eichung ve rwen d e t  wu r den . Die s b i r gt n a
tür l i c h  di e Gefah r in · s ich,  daß Fehl e r in de r Ammon iten chr on ol ogie de r 
Obe rt r ia s  n a c h  TOZER une rkann t auf-die C onodon ten c h r onologie übe r t ra
gen we r de n .  Da KR YST YN mehrfa ch die Exakthe it s e ine r Arb e it en und die  
Unexakthe it de rj enigen de r ande r en C onodont e nb e a r b e ite r h e r au s s t e llte , 
wa r ich  anfan g s  de r Me in un g ,  daU KRYSTYN die Obe r t r ia s s t r at ig r aphie 
nach T O ZER r e vidie r t  hätte,  wodur c h  ja  dann a u c h  R e v i s ionen in de r Ko r
r e lat ion de r C on odon t enzon en nötig wä r en und dal3 di e s e Unt e r s u c hungen 
KR YS TYN s auf tau s enden Pr oben b a s ie r e n  wür den . Z u  me ine r g r oßen 
Übe r ra s c hung mul3te ·  ich j edo ch fest s te ll e n ,  daß die C on o dont e n ch r onologie  
KR YSTYN s auf  n ic ht ·e in mal 2 0  P r oben au s de r tekton i s ch und s e dimen to
logi  s eh ho c h  kompl iz i e r t e n  H all stätte r üb e rtr ia s be ruhte . So ist  es nicht  
ve rwund e r l i ch, daß s ie ge genüb e r den Arb e i te n  vo n MOSHER ( 1170) , 
S WEET u .  a .  (1971) , KO Z U R  & MOST LER ( 1171 a, b )  ke in·e n e u e n  E r ge b
n i s s e  b r a chte  und n o c h  n icht  ein mal die be i KO Z U  R 1972 a, KO Z UR.& 
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MOCK 1972 s owie KO Z U R  & MOST LER ( 1 �72) aufgefüh r t en n euen E r g e bnis
se de r C onodont e n c h r onologie  enthie l t, ob wohl s i e  do c h  n a c h  den Angaben 
KR YSTYN s die e r s t e  Ko r r elation de r obe r t r ia s s i s c hen Z on e n c on odonten 
mit  de r mode rnen O rtho c h r onol ogie  s e in s ollte.  All  die s l egte  die  V e rmu
tung nahe, daß auch die ang e bl i c hen b e t rä chtl i c hen Ab we i chung en in de r 
R e i c h weite de r l e itenden Ammon itengattung en, die s i c h  au s de r A r b e it 
KR YS TYN s g e g enübe r den Arbe iten T O Z ER s  e r geben , l e digl ich  auf unge
nügen de fel dge olog i s c he Daten und da r au s r e sult i e r enden Fehl in t e rpr eta
tionen de r g e ol ogi s ehen Situation in den v on KR YST YN unt e r  su chten Pr ofi
len re sul tie r en, die s u m  so me h r ,  al s die mir z. T. s ch on s e it 19 6� vo r
l ie genden Pr oben au s den me i st en Bänk en de r von KR YS TYN unt e r s u ch t en 
Pro fil e Conodont en-A s s o z iat ion e n  z e ig e n, die oftmal s völlig von den b e i  
K R  YSTYN ange g e benen Faunen abweichen ( au c h  unt e r  B e r ü c k s ichtigung 
de r  unt e r s c hi e dl i c hen taxon omi s chen Auffa s sun g). Wie i m  fol genden an 
Hand de s St r atatypu s de s Tuval n a chge wie s en we r den s oll, g e l ang e s  
KR YS TYN ( 1 �73) auf Grund ungenügen der fe ldgeol o g i s che r Daten vie l fach 
n i c h t, s e lb s t  e infache  s e dimental og i s che und tekt<;mis che Kompl ikat ion e n  
zu e rk enn e n .  Die s e  Au sfüh rung en l a s s en gl e i ch z eitig  d i e  Eignung die s e s  
Profil s als St r atatypu s de s T uv al s  s e h r  zwe ifelhaft e r s c he in en, ganz abge
s e h en davon, daß die s e s  P rofil s ch we r  zugängl ich i s t, wie  KRYSTYN (1�73) 
s e l b s t  s c h r e ibt. Ich möchte  hie r von vornhe r e in kla r s t e ll en, daß i c h  m i r  
a n  H and de r 1 0  v o r l i e ge nden Pr oben u n d  de r von KRYSTYN (1973) aufge
füh r ten Ammon ite nfaunen au s de m s e dimental o gi s ch und t ektoni s ch s e h r  
ko mpl izie r t en Pr ofil n i c h t  anmaße, d i e  tekton i s chen u n d  s e dimentalogi
s ch en Kompl ikat ion en au c h  n u r  annähe r�d geklärt z u  haben.  Eine völl ige 
Kl ä rung de r s e dimental og i s c h-t ekt on i s c hen Kompl ikat ionen und de r exak·
ten s t ratig r aph i s c hen Abfol ge n in die s e m  Pr ofil würde minde s t e n s  die 
ko mpl exe Unt e r s u chung von ca. 100 g e z iel t  entn om m en e r  Proben e rfo r
de rn. 

D i e  annähe rnd ho r izontal l i e g ende Bank B 3 au s dem tuval i s ch-unt e rn o r i
s-che n Pr ofil de s Feue rkogel s (Abb. 4 be i KRYSTYN 1 �73 und Abb .  4 ,  5 b e i  
KRYS TYN & SCH LAGER 1 �71) i s t  ke in e 11Sch.i cht-Bank11, w i e  KRYS TYN ' 
(1�73) annimmt, s onde rn e in e  Spal tenfüllung von obe r s e vat i s c h en Al te r, 
die r e i chl i eh Mis ikella he rn s t e in i  (MOS T L ER) füh rt. Da die s e  Spal tenfül
lung heute  annähe rn d  h o r izontal l ie gt, wu r de s ie vo n KR YSTYN ( 1 �73) al s 
Ban k inne rhalb de r von ihm v e r muteten s t r at ig raph i s chen Abfol g e  ( v o m  
11L ie ge nde n11 zu m 11Hangenden11): B 16 - B 4 - B 3 - B 2 - B 1 g e we r t e t .  Da 
die Spal te wohl kaum in ih r e r  heut igen h o r izontalen L ag e  ve r füllt  worden 
s e in k ann, darf man wohl au c h  die Bank-Gre nzen im Auf s chluß n icht  als  
Schi chtgren zen an s e he n, wie KRYSTYN (1173) , s onde rn kann s ie al s te kto
n i s c h e  Klüftun g we r t en,  die in eine m s t e ilen Winkel zu r tat s ä chl i ch en ehe
mal i g en S c h i c htobe r fl ä c h e  ve rlaufen wür den . Dam it abe r enth al ten die von 
KR YSTYN al s11S ch ic ht-Bänke11 an ge s ehenen Bänke abge s ehen v on de r Spal
tenfüllung ( 11Bank11 B 3) in de r H o r izont alen k e ine gle i c halt r igen Faun en, 
s ond e rn s t e llen gl e i c h s a m  Säulenp r ofile von Schi chten ungl e i chen Al te r s  
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dar.  Dar au s  re sult i e r t  die T a t s a ch e ,  daß di e j e we ils aus  e in e r  Bank auf
ge s a mmelten und von KR YS TYN für gl e i chal t r ig ge halte n en Ammonitenfau
ne n L e itfo r men vo n 2 - 5  St an da r dzon en TO ZER s enthalte n. Unte r s u c ht man 
die C onodont en an v e r s c h i e denen St ellen de r gle ichen Bank, so kann man 
fe s t s t e llen , daß au c h  me h r e r e  C on odontenzonen ent halte n s ind, wel ch e 
sich mit den gle i c h en Ammon itenzonen T O Z ER s  ko r r elie r en la s s en, die 
dur eh die ve r s chie denen l e iten den Ammonitengattung en de r na c h  KR Y
STYN an geblich g l e i c halt r igen Faun en e iner Bank au fg e zeigt  wer den. Ob
wohl fa st alle Ammon itenfaunen au s den e in ze ln en Bänke n de s unt en d isku
tie rten Pr ofil s im Sinne von T O ZER Mis chfaunen sind, ko r relie r t  sie 
KR YS TYN s t e t s  nu r mit e in e r  A mmoniten z on e  TO ZER s .  Dadu r c h ent s te
hen für vie le  ent s c heidend wichtig e l e iten de Ammoniteng attung e n  de r 
Ob e r t r ia s , die n a c h  den wi r k l i c h  b e i s pie l h aft exakt en Arbe iten T O Z ER s  
auf n u r  e ine ode r höc h sten s z w e i  Z on en be s c h r änkt sind, kün s tliche 
"Reichwe i ten", die 3-5 Ammonite nzon en u mfa s s en. Man kann es al s e inen 
s e h r  glücklichen U m s tan d b e z e i chne n, daß T O Z ER (1971) die Reich weite 
de r t r ia s sis c hen Ammon iten v o r  de r Arbeit v on KRYS TYN (1973) auf 
Grund s e ine r exakten Stud i en an s e dimentel o gi s ch und tekt on i s  eh unkom
pl izie rten Se dime n tfolgen fe s tge stel l t  hat un d s o  de r A r b e i t  v on KR YS TYN 
(1973) nicht nur b e i  de r C onodont en c h r onologie  de r Ob e rt ria s,  s on de rn 
au c h  bei den Ammon i ten al s Sekundä r a rb e it kau m übe r den Rahmen d.e r 
Hal l s tätte r übe r t r  ia s hinau s g e hende Be deutung zukomm t. Ande r enfal l s  
hätten die Fehl ein s tu fungen viel e r le itende r Ammonit e n gattungen in e in
z e lne Z onen T O Z  ER s, s ofe rn s ie Ein gang in die Wel tlite ratur  gefunden 
hätten, die üb e rtr ias s t ratig r aphie in de m unt en di s kutie r te n  s t r a t ig r aphi
s c h en Be r eich mögliche r w e i s e  für J ahr ze hnt e auf da s s c h w e r s te bela s t e t, 
ge rade weil all e Ang aben be i KR YSTYN in s o  a b s olut e r  Fo r m  al s be s on
de r s  exakt hinge s tel l t  we r den und die z. T. abg e l e g t en P r o fil e nicht  von 
j e de r mann üb e r pr üf t. we r den können. 

Im fol genden s oll en die Ein s tufungen de r· Bänke de s 11St ratotypu s11 de s Tu
val a m  Feue r k oge l dur ch KRYSTYN (1973) di s kut ie r t  we r den. Obwohl ich  
all e in b z w. zu s a m men mit Dr.  R. MOC K, Bratisla va, au s die s e m  Profil 
doppe lt s o vie l C on odont enpr oben unt e r  s u c h t  habe,  wie KR Y S T  YN ( 19 7 3),  
re i cht  die s e  Z ahl be i - we it e m n o c h  n i c ht au s,  u m  die ko mplizie rten s e di
me ntologi s  eh-tekt on i s c hen und s t ratig r aph i s c hen V e r hältn i s s e  in die se m 
Profil auch n u r  annähe rnd zu kl ä r en. So i s t  e s  z. B. wah r s c h e inlich, abe r 
ni�ht s i ch e r, daß da s s t ratig r aph i s c h  H angende inne r h al b  de r Bank B 1 in 
de r ·r e c hten Profilhälfte zu s u chen i s t, da die Spalte nfüllung B 3 in de r 
l inken Profilhälfte au skeilt  ( vgl.  Abb. 4 b e i  KR YSTYN & S C H LA GER 1771 ) .  
Z u m  exakt en N a c h weis de r s t r at ig r aphi s c hen Abfolge inne r hal b de r Ban k 
B 1 müJ3te man c a. 10- 15 Proben in de r H o rizont almund au c h  e in ig e  Pro
be n  in  de r V e r tikalen die s e r  Ban k entn e h men. 

Die Ban k  B 1 ist n ac h  de r Deutung de s Profil s du rch KR YS T YN ( 1973) die 
jüng s t e  Ban k und wu rde von ihm in ihre r Ge s a mthe it in d a s  Unte rn o r  e in -
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ge stuft. Faunen gibt KR YS TYN au s die s e r  Bank nicht an. Au s de r Bank B 
1 lag mi r leide r n u r  eine Probe v o r, in de r· die folgenden Fo s silien auftr a
ten ( e s  we r de n  hie r un d im folg enden nur die stratig raphi s c h  wichtig en 
Fo s silien a rtl ich aufgefüh r t): 
R o ve a c  r iniden: O ste o c  rin u s a c anthic u s. 
C on odonten: Gon dolella n a vic ula, �· polygn athifo r mi s  (primitive un d mäßig 
h o c h  entwicke lte Fo r me n) s owie M. abn epti s _ec hin atu s sind häufig, G . ta d
pole, M. c o mmuni sti un d M. abn eptis abne ptis sind s elten ve r t r e ten. D a s  
r e ic hliche V o rkommen v o n  M .  abn eptis ec hin atu s z eigt an, daß die Kla ma
thite s ma c r olobatu s - Z one ve rtre ten i s t. D a s  s e h r  häufig e V orkommen von 
�· polygn athifo r mis,  die zahlr eichen s e h r  primitiven V e r tr ete r  von M. n o
do s u s  s o wie da s ve r ein z e lte Vo r ko mmen von M. c o m muni sti b e le gen au c h  
die An we senheit de r ( ob e r en) welle ri- Z one.  Au c h  O ste o c rinu s a c anthic u s  
wu r d e  bi she r nu r in de r welle ri- Z one nachg e wie s e n  ( vgl.  MOSTLER 1-172). 
Ob wohl im Hand stück kein e s e dimentalogi s chen Komplikation en zu e rken
nen s ind, muß es sich zu min de s t  u m  sta rk kon den sie rte Se dimente h a n
d e ln. Die ob e r e mac r olobatu s -Z on e s cheidet a u s ,  da dort  M. abn epti s ab
nepti s s c hon r e cht  häufig ist. Bei stä rke r e r  Kon de n s ation wä r en s olch e 
Faun e n, wie die vo rlie gende,  in den Grenzbe r e i ch welle ri-/mac r olobatu s 
Z one e in zu stufen. Die stratig r aphi s ehe Reichweite de r in de r Bank B 1 
aufg e s c hlo s s enen Schic hten i st n a c h  den obigen Au s führungen übe r den 
C h a r akte r de r Bänke siche rlich n och g röße r; die s läßt s ic h  abe r nur du r c h  
eine g röße r e  Pro ben zahl klä r en ( s ie he oben). 

In de r Bank B 2 t r e ten beträ c htliche s e dimentalogi s che Komplikationen 
auf. So konnte nach Anätzun g ein e r  Probe mit E s sig s äu r e  fe stge s te llt 
we r den, daß du r eh kr äftig e Man g anoxidkru s ten Kalke mit r eichlich R o v e a
c riniden von R ov e a c riniden - fr eien Kalken getrennt we r<;Ien. Die Kalke mit 
R o v e a c  riniden enth alten C on o donten de r mac r olobatu s- Z one , die c r in oi
de nf r e ien Kalke la s s en sich n ac h  C on o donten in da s Unt e rn or ein stufen, 
wobei  s elb st höh e r e  T eile de s ·unte rn o r  ( da w s oni- Z on e) ve rtr eten s ein 
mü s s en. Be vor die beiden Kalkvarietäten getr ennt wu r den , liefe r t e  die 
Probe  Ö - 9  au s de r Bank B 2 eine typi s che Mis c hfaun a mit r eic hlich Gon
dole l la na vicula , M. spatu latu s spatulatu s  und e t wa s  wenig e r  M. abn eptis 
e c hin atu s ,  M. nodo s u s, M. abneptis abnepti s und ve r einzelt �. polygnathi
fo r mis.  Bei den Roveac riniden t r itt die tu_valis che Leitfo r m  O s t e o c rinu s 
c f. sulcatu s MOST LER auf .. D a s  in de r Probe  Ö-9 e rfaßte Alte r de r Bank 
B 2 beträgt ma c r olobatu s- bis da w s oni-Z on e .  Die s s tim mt r e c ht gut mit 
de m n a ch A m m oniten an geze igten Alte r übe r ein. Die Ga ttun g Malayit e s  
i s t  n a c h  TOZER (1971) auf die da ws<;:>ni- Z on e ,  die Gattun g Dimo r phite s 
auf die ke r ri -Zone be s c h r änkt. Hypo cladis cite s i s t  ein e  ka rni s c h e  Ga t
tun g  und An ato mi te s i s t  mögliche r weis e auf die welle r i-Z one be s c h r änkt. 
Die s e  Gattung füh r t  KR YS TYN je do c h  so häufig a u s  jünge re n Schichten an, 
daß sie mögliche r we i s e  eine g röße r e  Reichwe ite hat als bei TO ZER an g e
g e ben ode r bei KR YSTYN und TOZ ER in ein e m  unt e r s chie dli c hen U mfan g 
v e r wendet  wir d. Au c h  die nu r  im b a s alen Mitteln o r  ( magnu s - Z one)  vor-
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kommende Gattun g J uvavite s füh r t  KR YSTYN aus  de r Bank B 2 an. Dan a c h  
kann m a n  n a c h  Ammon iten d i e  i n  de r H o r iz ontalen de r Bank B 2 aufge
s chl o s s e n e  s t r at i g r aphi s che Ge s a mt r e i c hweite n a c h  Ammon iten mit ? we l
le r i - Z one,  rnac r olobatu s- b i s  rnagnu s -Z on e  an g eben.· So urnfaßt d i e  Bank 
B 2 minde s ten s 4 Ammon it en z onen au s de r Stan da r dgl ie de r ung T O ZE R s. 
Be i de r de r a r t ig unt e r s c hie dli c hen R e i c h we ite  de r ve r s ch ie denen Gattun
gen muß man s i c h  f r ag en, wie KR YSTYN die s e  Fauna in die Malayit e s  
paulc k e i-Z one e in s t ufen konn t e , die n a c h  ·s e in en Angaben de r Malayite s 
da w s on i - Z on e  ent sp ri c ht.  D ie Gat t un g en J uvavite  s ,  D irno rp hite s ,  Hyp o c l a
dis c i te s und An atornite s  z e igen d o c h  an , daJ3 m inde s t e n s  n o c h  d r e i  we ite r e  
Ammonitenzonen ve r t r e ten s ind. Die e in z ige Con o don tenp r ob e  au s de r 
Bank B 2 KR YSTYN s  i s t  wie in allen and e ren Fällen g e n au für die daw s o
n i-Z on e  c h a r akt e r i st i s ch. Es d rängt s ic h  h i e r wie a u c h  in ande r en Fäll en 
de r V e r da c h t  auf,  daß KR YSTYN nicht  d ie Con o donten an den Ammoni
tenfaunen exakt g e e icht  h at,  wie e r  vorgibt,  sond e rn daß e r  im Gegente il 
n a c h  den b e i  MOSHER ( 1970) s owie KOZ UR & MOSTL ER ( 1972) vo rlie gen
den D at en die Ammonitenfaun en nach Con o donten e in g e s tuft hat. Die Con o
don tenpunktp r oben z e igten dab e i  n atürli c h  imm e r Ein z e i tigkeit  an , s of e rn 
ke ine s e dimentalog i s c he n  Kornplikat i onen vo rli e g e n. N ac h  Amm on it en s in d  
d i e  von KR YSTYN vo r g en o m me n en Ein s tuf ung en in je we ils e in e  Zone völ
lig  un de nk b a r. 

D i e  "Bank" B 3 l äßt s ic h  n a c h  d e m  r e i c h en V o r ko m men von Mi s ikella  hem
ste in i  in die obe r s evat i s che Co c hlo c e r a s  s ue s s i - Z on e  ( s e n s u  KO Z U R  1973 
b) e in s t ufen. N i ch t  in di e s e  Ein s tufung p aßt e in Exe mplar von Met ap oly
gnathus zap f e i ,  de r im Mitteln o r  und unte r e n  Obe rn o r  auft r it t  und s e in e  
Hauptve r b r e itung i n  de r H i m a  vat ite s c ol umbianu s - Zone h at. Offen s ic htlich 
wu r de die se s  eile Exe!'lplar du r c h  Sub s olution au s den Spalt en wän den h e
rau s g elös t. KR YSTYN g ibt au s de r "Bank'' B 3 ke ine Ammon ite n  an. Bei 
de r Anlö s un g  de r Pro ben mit E s s ig s äu r e  t r eten je do c h  e in z e ln e  kle in wüch
sige  Ammon ite n he rvo r ,  die s ic h  je do c h  n i cht  be s t immen l ießen. Die Ho
lothu ri en-As s oziat ion mit  T h e e lia p e ta s ifo rmi s ,  Acan tho c audina exlinae, 
Eo c audin a  a c an tho c audino ide s,  Fi s s ob r a c t it e  s sub syrnm e t r icu s und 
Pun c t atite  s t r iangula r i s  i s t  für da s obe r e  S e  vat e b enfall s s e h r  b e ze i chnend 
s o  daß an de r Ein s tufung de r Sp altenfüllung in da s obe r s te  Se vat wegen 
de m e in en Exe mpla r von M. zapf e i  n i c ht g e z we ifelt z u  we rden b r au cht. 
KR YSTYN s t ufte die "Bank" B 3 wie so oft ohne Be we i s  in da s Unt e rn o r  
e in.  

Die Bank B 4 enthält die  Ammonitengattung e n  Gr ie s b a chite s ( ma c r olob a
tu s - Z one bis  Unt e rn o r), Cla di s c ite s ( Ka rn - Rhät un d Hyp o cladi s c ite s 
( Kar -n). D e r  e in z ig e  Be r e i ch, in de m die s e  d r e i  Gattunge n  n a c h  T O ZER 
( 1971) ge me in sam vo rkommen können, i s t  die ma c r olobatu s-Z on e. 
T r o tz de m s tuft KRYSTYN (1973) diese Bank in ih r e r  Ge s a mt h e i t  in die 
ke r r i-Z on e e in, wofür e s  n ac h  Ammoniten k e in e n  Anh alt spunkt g ib t .  Of
fen s i c htli c h  s t ufte  KR YST YN a u c h  dies e Bank n a c h  de r e in z i g en Cono don -
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tenp r obe ein, die ihm au s die s e r Bank vo rl ag. Die s e  Probe ist  n a c h  den An
gaben KR YS T YNs übe r die zahlen mäßig e V e rteilung de r Arten abe r e h e r in 
die daws oni-Z one ein z u stufen, da tr otz de r hohen Z ahl von Metapolygna
thu s -Arten kein einzige s Exe mpl a r  von M. nodo s u s  auftritt. Die von mir 
unte r s u c hte C onodonte npr obe füh rt ma s s enhaft M. s patul atu s und ve rein zelt 
M. abn epti s ( V e rhältnis e twa 10: 1) .  Auf�e r de m  wu r de ein p rimitive s Exe m
pl a r  von M. zapfe i  n a c hge wie sen. Die s e  Art s e tzt z wa r  e r stmalig in de r 
ma gn u s- Z on e  ein, in Anbetr acht de s s en, daß n u r  e in Exe mpla r vo rlie gt, 
kann j e do c h  au c h  die da ws oni-Zon e  nic ht au sge s c hlo s s en we r den. Auf de r 
Ba sis de r bei KR YS TYN ang e ge b enen Ammoniten und de r beiden au s g e
we rteten C onodon tenpr oben e rgibt sich fü r die Bank B 4 e ine minimal e 
str atig raphi s c he R e i c h weite von de r ma c r ol ob atu s- Z on e  bis zu r da ws oni
Z on e  (? magnu s -Z one). 

Die Bank B 16 stuftE KRYSTYN ebenfall s in die ke r ri-Zon e  ein. Au c h  hie r 
wä r e  eine Ein stufung n a c h  Ammoniten völl ig un e rkl ä rlich, da die Faun a 
L eitf o rrnen von d r e i  ve r s chie denen Ammoniten zon en T O ZERs enthäl t. E s  
tr eten u .  a .  die Gattung e n  T r opic e l tite s (ke r ri-Z on e ), Sten a r c e  ste s ( N  o r ), 
Dim o r phite s (ke r ri-Z on e), T his bite s ( m�obatu s-Zon e), Hypo cl a dis ci
� ( Ka rn) und�o mite s ( welle ri- Z on e)auf. D r ei Gattung e n, die nach 
T O Z  ER ( 1971) nur im Nor auftre ten, stehen drei  Gattung en ge genübe r,  die 
n u r  im Karn vorkommen. Die mi r vor liegende C onodontenpr obe au s de r 
B

.
ank B 16 lie fe r te M. spatulatu s und gan z  ve r ein zelt  M. abn epti s abn epti s .  

Auf Grund de r r e l ativ g e rin g en C onodonten zahl kann m a n  nu r eine Ein s tu
fung in da w s oni- ode r ke r ri-Z one vo rne hmen, wobei nach d e m  vo rlie gen
de n  Mate r ial ein e Ein s tufung in die da w s oni-Z one wah r s c h einlich e r  wä re. 
Die s e  Ein s tufung wür de de r Ein s tufun g n a c h  den bis he r b ekannt g e wo r de
n e n  Ammoniten-Gattung en wide r sp r e c hen, die ein e  stra.tig r aphi s c h e  
Reich weite de r Bank B 1 6  v o n  .de r wel l e r i- Z on e  bi s zur  ke r ri- Z on e  an zei
g en. N a c h  den Ang aben bei  KR YSTYN i s t  die Ammoniten-Fauna au s de r 
Bank B 16 bishe r n u r  unvoll stän dig b ekannt. Es is t dah e r  inte r e s s ant, ob 
in Zukunft a u c h  n o c h  Malayite s und ande r e  L eitf o r me n  de r da ws oni- Z on e  
a u s  de r Bank B 1 6  na c h ge wi e s en we r den könn en. 

Die Bank B 15 stufte KR YSTYN in s e in en An atr opite s-Be r eic h ein, den e r  
mit de r ma c r olobatu s - Z on e  ko r relie rte. Bei die s e r offensic htlic h a u s 
s c hließlich auf  z we i  C onodonten-Punktpr oben b e r uhenden Ko r r elie r un g  
ka men wohl s el b st K R  YSTYN einige Z weifel,  wie au s s e in en die sbe zügli
c he n  Angaben he rvo r g e ht. Nichts de stowenig e r  stufte e r  s einen An atr opi
te s-Be r eich in da s obe r s te T uval ( Tuval 3) e in und ließ an de r zeitlic hen 
Übe r ein stimmung z wi s c he n  de m T uval 3 und de r Kl a mathite s mac r oloba
tu s-Z on e  kein e  Z weife l aufko mmen, wie d a s  au s s eine r Ko r r el ation s tabel
l e  kl a r  h e rvo rgeht. In der  Bank B 15 sin d  fol gende str atig r aphis c h  wichti
ge Ammonitengattungen ve rtreten: T o rnquistite s ( dill e ri-Z on e), Dis c otr o
pite s ( dille ri- und we lle ri- Z on e), An atomite s,  Hopl otr opite s ( welle ri- Z o
�Hypocladi s cite s ( Karn), ? Anat r opite s ( ma c r ol o b atu s-Z one), ? Ma r -
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ga rit r opites ( welleri- un d mac rolobatu s-Zone) ,  Thisbites (ma c rolo batu s
Zone), Gon ion otites ( ma c r ol o batu s - bis bic r en atu s-Zone), An a sirenites 
( T uval) ,  Mal ayite s ( da ws oni-Zone) ,  H annaoce r a s  ( Ober ladin bis Ka rn) ,  
Hyp o c l adis cite s ( Ka r n), Eupin a c o ce r a s  ( No r ). Zwei auf die ma c rolobatu s
Zone bes c h ränkte Gattungen (eine davon nu r un siche r  bestimmt) stehen 6 
Gattungen gegenüber, die in de r m a crol o batu s-Zone und au c h  in dem von 
KR YSTYN al s sicher hinge s tellten Obertuval übe rh aupt nicht vo rkommen. 
Wenn KR YST YN da s V o rkommen von Hann a o ce ra s ,  Dis c otropite s und 
T o rnquistites au c h  da r an hin derte ,  eine völlige Glei c h s etzung mit de r ma
c r olobatu s -Zone zu wagen , so hin derte ihn d a s  V or kommen der fü r da s 
obere Untern o r  leitenden Ammonitengattung Mal ayites nic ht d a r an ,  eine 
Kor relierung seine s An atr opites-Ber eic h s  mit dem Obe rtuval vo rzuneh
men. Wenn die s e  Mis c hung ver s c hieden alter  Am monitengattung�n da s 
obere T uv a l  rep räsentieren würde, dann wäre die ge s a mte Stan da r dglie
derung T OZE R s  für den Ber ei c h  von de r dill eri-Zone ( ba s ales T uv al) bis 
zu r da w s oni-Zon e ( oberes Unte rno r) hinfällig un d man fr agt sic h ,  wie s o  
K R  YSTYN dann diese Stan da r dgliederun g überhaupt übernimmt. Glückli
c he r weise läßt s ic h  aber au c h  mit C onodonten ein ·.eindeutig n o ris c her An
teil in den Faunen des An atr opites- Bereic h s  n a c h wei sen. Die beiden C on o
dontenp r oben KR YSTYN s stam men dagegen n a c h  den auftretenden Faunen 
bezeic hnen de r wei se wiederum genau au s dem str atigraphischen Bereich , 
der er stets n a c h  Ammoniten zu erkennen vo rgibt , wobei ihm aller dings 
noch der Fehler unterläuft , daß er  die Faun a mit 11 Epigon dolella" n odo sa 
und G. pol ygnathifo rmis fü r ein deutig o be rtu valis eh hält,  während die se 
Fauna beim Fehlen von M. abnepti s echinatu s jedo c h  in die obere welleri
Zone einzu stufen ist  (Pr obe 71/49). Da KRYSTYN die Leitfo rm der welle
ri- Zone , M. c o mmuni sti, teil s zu G. p olygnathifo r mi s  stellt (un d zwa r  die 
h o c hentwickelten For men , die sich an den Hal otypu s an s c hließen und Über
gang s fo r men zu M. nodo s u s  sind) und teil s M. n o do s u s  zu o r dnet (über ra
s c henderwei se die p rimitiven Fo r men ,  die deutlic he Übergänge zu g_. po
lygnathifo rmis zeigen) ,  kann man mit den Angaben KRYSTYN s hin sic htlich 
des V o r ko mmen s von M. n o do s u s  un d G. p olygnathifo rmi s  ni cht allzuviel 
anfangen , so daß für 'die Probe 71/49 auch die ba s ale macr olob atu s - Zone 
nic ht au s zu s chließen ist. Die Pro be 71 /50 gehört zu r ma c r olobatu s-Zone. 

Die von KR YSTYN auf der Bank B 5 angegebenen Ammoniten l a s sen eine 
eindeutige K or r elation mit der welle r i-Zone zu.. Eine mir au s dieser Bank 
vo rliegende Pro be zeigt die untere welleri-Zone an. M. c o mmunisti ist 
ver hältnis mäßig selten und es finden sich noch keine.p rimitiven V ertreter 
von M. n o do s u s .  g_. p olygnathiformis i s t  seh r  häufig. Au c h  die R oveac ri
niden zeigen eine Eins tufung in die w�lleri-Zone an , <;ia Osteo c r in u s  �
thicu s ,  der na c h den Angaben bei MOST LER ( 1972) auf die wel le ri-Zone 
bes c h ränkt ist  (MOS TLER gibt die s u bbullatu s -Zone an) ma s s enhaft auf
tritt. Au ch O s teo c rinu s  sulc atu s ist häufig anzut reffen. 

Au c h  in anderen Lokalitäten unterliefen KR YSTYN auf Grund ungenügen der 
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fel dgeol ogisc her Daten ähnliche Fehl deu tungen der geologischen Situation , 
wel c he wohl den gröJ3ten Teil der Ab weic hungen der von T OZER und KRY
STYN festgestel lten Rei c h weiten der Ammoniten bedingen. Ob da rüber hi
n aus au c h  n o c h  wi rkliche Abweichungen in den Reic hweiten bestimmter Arn
monitengattungen in No rdamerika undEu r op a  auft reten ( du r c haus möglic h!), 
wi r d  sic h  erst nach dem Vo rliegen von exakten A r beiten zu r Ammoniten
'!n d  C ono donten c h r on ol ogie der H allstätte r Ober trias klären l assen. 

Im fol genden sollen nun einige �irkli che Ko r rel ationsp robleme der Ober
trias diskutie r t  wer den , die sic h bei den ersten Ko r relationsversu c hen 
zunäc hst oftmals nicht erkennen ließen. Wäh ren d  in der U nte r - un d Mittel
trias einige U mstufungen von Ammonitenzonen der bei T OZE R  ( 1167) un d 
SILBERLING & T OZE R ( 1168) aufgestellten Stan d a r dzonen innerhalb der 
Stufen- und Unterstufengliede rung de r T rias vo r gen ommen wer den mußten 
( V A  VILO V & LOZO VSKIJ 1170, ASSER:ETO 1171 , KOZU R 1172 b ,  1173 a ,  
ZAC HAROV , in D r u ck), b r a chte der n ochm alige Na chweis der n o r dameri
kanisc hen Stan da r dzonen in de r eu r opäisc hen Obertrias du r c h KOZUR 
( 1172 a,  b), KR YSTYN & SC HÖLLNBE RGE R (1172) , KR YSTYN ( 1173) ge
genüber den Ausfüh rungen bei T OZER (1165, 1167, 117I) und SILB ER
LING & T OZER ( 1168) keine neuen E rkenntnisse hinsic htlich der Standa r d
gliederung d-:r Obertrias. E rste beträc htliche Mo difikationen un d U mstu
fungen wu r den du r c h KOZU R· ( l 173 a ,  b) für den Ber eich oberes Al aun bis 
Rhät vorgel egt. Bei der K o r relierung de r obertriassisc hen Ammonitenzo
nen innerhalb der Stufen - un d Unterstufengliede rung treten einige Pro ble"'
me auf , die n a chfol gen d diskutier t  wer den sollen. 

Bei KOZU R ( 1172 a, b), KR YSTYN ( 1173) un d "KR YST YN & SCHÖLLN
BERGER (I n2) wu r de die T r a chycer as aon - Zone von E.ur op a  un d die T r a
c hyce r as obe su m-Zone von No rdamerika gl eichgesetzt. Bei dieser K o r re
lie rung stöJ3t man jedo ch auf eine Reihe von Widersp r üc hen hin sic htlich 
der Reichweite bestimmter Ammoniten und C ono donten. Lobites und selbst 
Lobites cf. ellipti c us kom mt in No rdamerika n a c h  T OZER (1167) n u r  bis 
zu r oberladin ischen Fr ankites suther l an di- Zone vo r und fehlt im C o rdevol 
der n o r damerikanischen F'assung. In der Hallstätter T rias ko m mt Lobites 
in der Linse mit Lobites ellipticus vor , die u rsp rünglich ins obere Jul , 
n a c h  K OZU R (I n2 b) in den Longoba r d/Cor devol - Grenzbereic h gestellt 
wur de. Die ellipti cus- Fauna ist eine kon densierte Fauna , die neben einem 

·vo r he r rschen d c o r devolisc hen Anteil auch julisehe Ammoniten füh r t. 
KR YSTYN & SCHÖLLNBE RGER ( 1 n2) stuften die elliptic us- Fauna eben
falls ins C o r devol ein. Wegen der sta rken Kon densation sind die Unter
sc hiede in der o beren Rei c h weite v on Lobites zwischen No r damerika und 
der  H allstätter übe rtrias für si ch allein betra cht et wenig bedeutsam. Lo
bites ellipticus kommt jed o c h  auc h  in dem nicht bzw. nu r unbedeuten d kon
densierten Füreder Kalk des Bal atonhoc hlandes ( Unga rn) vo r ,  und zwar 
auc h in seinem s.icher unter c o r devolischen Anteil (na c h  C on odonten most
ler i - A. - Z. sensu KOZU R & MOSTLE R 1172). Nun könnte man dies so be-
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we rten , daß die Gattung Lo bite s in Europa höhe r hin aufrei c ht als in Nor-d
a merika , wobei sich dann keine Ände rung de r K o r relation von�- und 
obesu m - Zone ergäbe. Es könnte allerdings auch so sein , daß die Gattung 
T r a chyceras in E u r opa un d Nor da me r ika ni c ht gl eichzeitig einsetzt un d da
mit ihren unive rsellen Leitwert für die Definition der Ka rnbasis ein büt.len 
wü'r de. Lei de r sp r a c hen einige Befun de fü r diese wenig e r f reuliche Mög
lic hkeit. Wie KOZU R & MOSTLER (1171 a ,  b ,  1172) und KOZU R ( 1172) 
n a c hge wiesen , rei cht M. mungoensis in der din a risc hen und austr oalpinen 
Faunenp r ovinz E u r op as bis zum ( unte ren) C o r devol , wo sie zusa m men mit 
M. mostleri,  M. diebeli und Q· p olygn athifo r mis v o rkommt ( mostleri-A. - Z. 
sen su KOZ U R  & MOST LE R 1172). Dieser Ber ei c h  läßt sic h  ein deutig mit 
de r m u r cianus A. - Z. sensu KOZU R (1172 a) der westmediter ranen Fau nEn
p r ovinz (sensu KOZU R & MOS T LE R  l 172) ko r relieren , die eben falls stets 
zum Unterkarn gestellt wur de und in Isr ael n a c h  Ammoniten so wie in der 
Betischen Zone ( Spanien) n a c h  Ostr a c o den und Dasycladaceen ( C lypein a 
besici) ins {unte re) Ka rn eingestuft we r den kann. In de r hoc hma rinen Fa
zies rei c ht M. mungoensis etwa so h o c h  hinauf wie Pseu dofu rnishius mur
cianus. Aus Pseudofu rnishius mu r cianus entwickelt sic h  Mosherel l a  new
p assensis (vgl. KOZU R l )72 a). In Nevada setzt Moshe rella  newp assensis 
wenig oberhalb des Aussetzens von Melap olygn athus mungoensis ein. So 
gesehen besteht perfekte Übe rein stimmung in de r Rei c h weite von M. �
goensis in E u r opa , No r damerika un d Asien so wie in de r westmedite r r anen 
Faunenp rovinz. Moshe rella  newp assensis setzt jedo c h  in Nevada etwa an 
der dor tigen Ka rnbasis ein. Das aber bedeutet, daß die Karnbasis von 
Nor dame rika in höheren Teilen des C o r deval von E ur opa zu liegen käme. 
Da Mosherell a  newpassensis in eine p hylemo rphogenetisc he Reihe einge
bunden ist und ni cht vo r Pseu dofu rnishius mu r cianus e rscheinen kann, 
schei det hie r  die V ermutung ,  daß Metap olygnathus mungoensis in E u r asien 
und Nor dafrika höhe r hinauf reic hen könnte als in No r damerika , aus. Die 
Konsequenz davon ist, daß zu min dest g r oße Teile der von TOZER zu m 
obe ren Longob a r d  gestellten F r ankite s suthe rlandi- Zone zu m unte ren C o r
deval E u rop as un d Asiens ( un te re T ra c hyce ras aon-Zone) gehören wür de.  
Vergl eicht man na c h  ·einer sol chen Einstufung die obere Rei c h weite v on 
Lobites elliptic us in E u r opa und Nor dame rika , so wir d  man über rascht 
feststellen , daß sie in beiden Fällen gleich ist (unte res C o r devol). Ein 
weite rer Hin weis für diese K o r relie rung ist die T atsa c he ,  daß die Fr anki
te s suthe rlan di - Zone oberha lb des V o rko�mens von Da onel l a' l o m meli 
liegt. Diese Pa ral lelisie rung h at natür lic h weitreichende Konsequenzen 
für die Festlegung der Ladin/Ka r n - Grenze , wobei z. Z. aller dings n o c h  
nicht kla r  ist, ob die gesamte F r ankite s suthe rlandi- Zone o der nur ein 
Teil de rselben zu m C or deval gehört. Hie r stehen n och weitreic hende Un
tersu c hungen aus, die unbedingt alle auftreten den Faunenelemente be
rücksichtigen müssen , da man sonst untersc hiedliche Re ich weiten inner
halb eine r Faunengruppe (z. B. de r Am moniten) ni c ht n a c h weisen kann. In 
de r n o r da merikanischen Fassung wä re es n atür lic h wenig sinnvoll , das 
C ordeval und Jul zu trennen , d o c h  muß man sic h  bei de r Klärung der hier 
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aufgezeigten Probleme unbedingt an die Prio rität der C o r deval ba s i s  halten. 

Seh r p roblemati s c h  ist  au c h  noch die gegen seitige Steliung der T ra c hyceras 
a on-,  T r a c hyce r a s  aonoide s - und Si renite s nan seni-Zone. Unter su cht rnan 
P r o b en a u s  der a on oide s - Zon e des Feue rkogel s ,  s o  kann man mit C onod on
ten n a c hwei sen , daß es s i c h  um sta rk kon den sierte ··Sedimente han delt ,  die 
wohl da s ganze Jul oder  zu mindest einen großen Teil des s elben , aber an
s c heil}en d au c h  n oc:h das höhere C or deval u mfa s sen. Der Nac h wei s des obe
ren C o r deval i s t  in der austr oalpinen Faunenp r ovinz s eh r  s c h wierig, weil 
hier keine Metap olygnath u s -Arten meh r v o r ko mmen, die ja in der au s tr o
alpinen Pro vinz selb st im unteren C or deval recht selten sind. E ventuel l 
ließen sich hier einige Fragen mit Hilfe von R o vea c r iniden klären , die ge
gen wär tig von H. MOS TLER , 1nn s b ru ck ,  · eingehend bea r beitet wer den. Die 
aonoide s-F'au n a  enthält einige Elemente,  die in No r damerika er s t  in ·äer 
Sirenite s nan seni- Zone auftreten , v o r  allem die Gattung Sirenites sel b st. 
An de re r s eits kommt die in der a on oide s- Zone n o ch häufige Gattung T r a
chyce ra s in der nan seni -Zone nicht mehr vo r.  Au s die sem Gr unde p l a
zie rten KR YSTYN ( 1173) un d KR YSTYN & SCHÖLLNBE RGER ( 1172) die 
aon oide s - Zone al s Unte rjul zwis chen die aon- und n an seni-Zon e u n d  konn
ten daher folgerichtig in E u r opa keine Äquivalente der nan s eni- Zone n a c h
wei sen. Wie oben da rgelegt, rep rä sentiert die aon oide s-Fauna nicht n u r  
da s Inte r vall , w o  T r a chyceras u n d  Sirenite s gemein s a m v o rkommen (-zwi
s chen der obe sum- und n an seni- Zon e,_  wie KRYSTYN gl aubt) , s ondern u m
faßt auch Äquivalente der obe ren aon - Zone un d de r nan seni-Zone. 

Die J ul/Tuval-G renze wi rd n a ch Ammoniten offenba r weltweit einheitlic h 
defin ie rt. Mit de r Ba sis  de s Tuval endet der sta rke Provinziali s mu s  in 
den C ono dontenfaunen und alle we sentli c hen Leitfor men. sind v on dies em 
Zeitp unkt an in der tethyalen T ria s weltweit ver b reitet. N a c h  C on odonten 
l a s sen sich die T r op ite s dilleri- un d die T r opites welleri-Zone weltweit 
er kennen. In de r T ropite s dille ri -Zone wu r den bisher n o ch keine Metap o
l ygn athu s -Ar ten n a c hgewie sen.  Al s einzige Pl at tfo r  m c onodonten ko m men 
ma s s enhaft G. p olygn athifo r mis, G. n avicul a  s o wie untergeor dnet G. ta dp o
� v o r .  1n der T r opite s wel leri-Zone finden sich neben die sen Arten unter 
den Plattfo r m cono donten seh r häufig M. c o m munisti ,  seltener M. angu s tu s. 
lm obe ren Teil de r welleri- Zone sind p rimitive Vertrete r von M. n o do s u s  
weit verbreitet. Dagegen fehlt noch M. abnepti s  ec hinatu s. K R  YSTYN 
(1173) zählt die Leitfo r m  der welleri- Zon e ,  M. c o m munisti , teil s zu M. 
n o do s u s  (z. B. da s sehr p r imitive,  bei KOZUR 1172 a ,  T af. 3, F"ig. ) abge
bil dete Exempl a r ) ,  teils zu Q_. polygn athifo r mi s  (z. B. den Halotypu s  die s er 
Art,  ein e Übe rgangsfo r m  zu M. n o do s u s ) . Au s diesem Grun de ist  er au ch 
nicht in der Lage , nach C onodonten die dilleri- und welleri-Zone zu tren
nen und er s tell te auf Grund de r Fehlein s tufung de s bei KOZUR (1172 a )  
abgebil deten p r imitiven Exemplar s von M. c o m muni s ti s ogar die untere 
wel le r i - Zone v o n  Silicka Brezova (Sl owaki s c her Ka r st) in seinen An atr opi
te s - Ber eich ( Tuval 3).  Auc h  in den von KRYSTYN in die subbulatu s - Zone 
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einges tuften Faunen der Hall s tätter Obe rtria s  ist  M. c o m munisti häufig und 
in höheren Ber eichen dieser Fauna kommt au c h  M. nodo s u s  ( pr imitive Fo r 
men) vo r, ob wohl KR YSTYN andere r s eits die Ba sis seine s An at r opite s
Be rei c h s  mit dem Ein setzen von M. n o do s u s  definiert, s o  daß s c hon rein 
n a c h  der Definition im Anat r op ites-Bereich a u c h  die o bere welleri- Zone 
enthalten sein muß, wa s ja au ch au s de r Ammon itenfauna des An atr opites
Bere ic h s  ein deutig her vo rgeht. V on G. p olygn athifo r mi s unter s c heidet 
sich M. c o m munisti du r ch die feine Zähnelung o der Beknotung auf dem in 
der Seitenansic ht sta r k  abfallen den Teil der Pl attfor m, der bei G. p olygna
thifo r mi s  glatt ist. Auße r dem ist  bei einigen Exemp l a r en v o n  M. n o do s u s  
die Ba s algrube weit n a c h  v o r n  verl ager t. V on M. n odo s u s  unter s c heidet 
sich M. c ommunis ti dadur ch, daß die Zähnelung der Pl attfo r m  nu r auf dem 
s ta rk abfall en den v o r deren Teil bis zu r U mbiegung s stelle in den nicht re
duzierten Teil de r Plattfo r m  auftritt. Außerdem sin d  die Zähn c hen o der 
Knötc hen winzig klein un d s cheinen glei ch s am der Pl attfo r m  aufgesetzt 
zu sein, ohne daß die Pl attfo r m  sel b st zer teilt  ist, wie bei M. n o do s u s. M. 
c o mmunisti ver mittelt zwis chen _g_. p olygn athifo r mis und M. nodo s u s  und ist 
in s t r atigraphis cher Aufein an derfolge mit beiden Arten du r ch Übergangs
fo r men verbunden. Dabei ist  die Abgren zung gegenüber G.  p olygn athifo r
mis leicht, wenn man alle (bisher  meis t  zu _g_. p olygnathifo r mis ges tellten ) 
Fo.r men mit win zigen Zähn c hen oder Knöt chen auf dem vo r deren Teil der 
Plattfo r m  zu M. c o m munisti s tellt. Die Abgrenzung gegen p rimitive For 
men von M. nodo s u s  ist  we sentlich s ch wieriger, do c h  hat eine V e r wech s
lung von hoc hentwickelten M. c o mmunisti mit p rimitiven M. n o do s u s  keine 
stratigrap his c h  s c h wer wiegen den Folgen, da sol c he Fo r men jeweil s auf 
die obere welleri- Zone be s c h ränkt sin d. KRYSTYN (1773) ko r reliert  die 
s ubbull atu s-Zone mit der welleri- Zone und kann dille ri-Zone in der H all
stätter Obertria s  nicht na c h weisen. Au s der s ubbullatu s -Zone der Hall
stätter Obertria s  lie.gen mir au s Sam mlung s m ater ial zah l r eiche Pro ben 
vo r ,  die meist eine Ein s  tui ung in die welle ri- Zone erl au ben. In einigen 
Fällen treten jed o c h  auc h  Faunen der dilleri-Zone auf, wobei natürlich 
bei Sam mlung s mate rial nic ht kl a r  ist, ob die s e  Proben wirklich au s der 
s ubbul atu s-Faun a sta mmen oder au s Ges teinen in un mittelbarer N a chbar
s ch aft der s ubbullatu s - Faun a. Die 6 v o r liegenden P r o ben au s der s ubbul
latus-Fauna, die mir v on Kollegen zu r V er fügung ges tellt  wur den , l a s sen 
dur c hwegs eine Ein s tufung in die welleri- Zone zu, wobei in einigen Fällen 
au c h  die b a sale wel leri- Zone vertreten ist. 

Die Klamathite s mac rolobatu s - Zone ist du r c h  die Gattungen T his bite s und 
An atr opites in der H al l stätter Obertria s eindeutig belegt. Interes s ant ist, 
daß s ch on MOJSISOV ICS die Eigen s tädigkeit der mac r ol o batu s - Zone in 
gr oben Zügen erkannte un d die "Lins e•• mit T hi s bite s agr icol ae au s s c hia:i, 
die er in s ober s te Ka rn· stellte. Die s zeigt ein m al meh r die Genialität von 
MOJSISO VIC S, der seine r Zeit weit vo r au s  wa r, vielleicht zu weit, wa s 
zu zahl reichen Anfeindungen und Unte r d rückungen ric htiger E rkenntni s se 
füh r te ( z. B. Negierung der Eigen stän digkeit der bin o do s u s-Zone sen su 
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MOJ SISOVI CS, die e r s t  du r c h  ASSERET O 1171 wie de r  e in deutig b e wi e s e n  
wu r de,  ode r die . a u c h  h e u t e  n och von vielen Aut o r en n i cht akzeptie r t e  
Ob e r g r en z e  de s Ani s mit  de r Obe r g r e n z e  de r t r in odo s u s-Zon e, w i e  e� b e i  
MOJ SISOV ICS; WAAGEN & DIENER 1815 defin ie r t  wu r de ) . Wa s vo m An a
t rop i t e s - Be r e i ch KRYSTYN s  zu halten i s t, wur de s ch on oben au s g e führ t. 
Da s e ine Ba s i s  mit  de m Ein s e tzen von M. nodo s u s  defin ie r t wu r de, übe r 
s chn e idet e r  s i ch s ch on n a c h  de r De finit ion b e i  KRYS T YN m itde r obe r en 
we l l e r i - Zon e ,  ganz zu s chwe igen davon, daß du r ch die V e rkennun g de r 
g e ol o gi s c h en Situ at ion in de r "Typuslokal it ät" de s T uval au c h  n o ch älte r e  
und we s en t l i c h  jünge r e  S ch i c hten i n  d e n  Anat r op it e s - Be r e i c h  e ing e s c hl o s
s en wu r den. 

Die welt we ite  Kor r elat ion der Moj s i s ovi c s it e  s ke r r i - und de r Mal ayite s 
da w s on i-Zon e b e r e it e t  ke ine S ch wie r igke iten. D a s  E rke nne n  de r ke r r i-Zo
ne w i r d  du r ch da s V or kommen von Hal obia s t y r i a c a  e rl e i ch t e r t. ---

Auc h  die J uvavite ·s magnu s - Zon e i s t  an de r auf die s e  Zon e b e s c h ränkten 
Gattung Juvavite s im t e thyal en Be r e i ch w e l t we it zu e rkenn e n. T OZER 
s t e l l t  die J uvavite s  magnu s - Zone zu m b a s al en Müt eln o r; KOZU R ( 1172) 
s chließt s i c h  die s e r  Meinung an, wäh r e n d  KRYSTYN (1:;173) s ie zu m Unte r
n o r s t e l l t. D i e s b e ruht  offe n s ichtl i c h  da r auf, daß KR YSTYN die J uvavite s 

'magnu s - Zone und die D i s c ophyll ite s paten s-Fauna fü r e twa gl e ic halt rig 
an s ieht.  Er z ie h t  dabe i di e Benennun g J uvavite s ma gnu s - Zone vo r, da 
D i s c op hyllite s p at e n s auch in de r da w s on i - Zon e (=p aul cke i - Zone s en su 
KR YSTYN )  vor k o m mt. Nach TOZER r e i c ht die Gattung D i s c op hyll ite s 
nu r b i s  zum Unt e rn o r ( s e n s u  TOZER, al s o  nu r b i s  zu r da w s on i - Zon e ) . 
D a s  V or ko m m e n  von D i s c op hyllite s paten s in de r da w s on i - Zone i s t  al s o  
n ic ht un ge wöhnl ich.  D a s  g e m e in s ame V o r ko m me n  von Di s c op hyll i te s p a
t e n s m it Juvaviten im p aten s - L age r, d a s  KRYSTYN aufze igt, sp ri c ht da
für ,  daß da s p at e n s-L age r entwe d e r  e in Konde n s at ion s ho r iz�nt  i s t  ode r 
e t wa s  ungl e i chal t r ig e  Sch i c h t en zu s am me n  aufg e s ammelt  wu r den. D a  i ch 
k e in e  h o r i z on t iert auf g e s a mme lten Pro ben au s de m p at e n s-Lage r be s itze,  
kann ich dazu ke ine Angaben machen. All e r ding s  habe ich J uvavite s  aufg e -

, löst, die au s de m b i c r en atu s-Lage r s en su MOJ SISOVICS s t a mme n. Diese 
e n thalten e in e  Fauna de s Mitteln o r s, die völl ig  iden ti s ch m it de r jen igen 
de r J uvavite s ma gn u s  -Zon e i s t  ( e r st e s V o rk o mm en . von M .  z ap fe i ) .  Auc h 
KRYST YN ( 1:;173) hebt  h e rvo r,  daß die J uvaviten de r b i c r enatu s - Zon e s en
s u  MOJ SISO VICS au s de r J uvavite s m agnu s-Zon e s ta m men, die e r  all e r
d in g s mit  de m p a t e n s - Lage r k o r r e lie r t  und dahe r de r die sbe zügl i c he n  
P r io r ität  e n t sp r e c h e n d  z u m  Unte r n o r · s t e l l t. D i e  P r i o r ität  i s t  hie r je do ch 
dopp e l de ut ig. Man kann die ma gnu s - Zone genau s o  gut  auch zum Mitt e lno r 
s t e ll e n, we il die J uvaviten im b i c r en atu s-H o r izont s e n su MOJ SISOV ICS 
mit enthalten s in d, de r s t e t s  zum Mit t e ln o r  g e s t ellt  wi r d. Für di e s e Ein
s tufun g sp r e c h en auße r de m  faun i s t i s c h e  Befunde ( Conoqonten, Ammon iten ), 
s ow i e  die T at s a c h e ,  daß e s  n i cht b e wie se n i s t, ob D i s c op hyl l it e s  p at en s 
und die  J uvaviten wirkl i c h  gle i c hal t r i g  s ind. 
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Die Untergrenze der Cyrtopl eu r ites bic r en atu s -Zone in der bei KR YSTYN 
( l-173) eingeengten Fa s s ung und die Unte rgrenze de r D r epanites rutherfo r
di- Zone dürften identi s c h  s ein. Bei der Oberg renze beider Zonen gibt es  
jedoch gewi s s e  Di skrep anzen. Der untere Teil der  Himavatites colu mbia
nu s - Zone, wo die Indexa rt Himavatites colu mbian u s  n o c h  fehlt, ist in de r 
Hal l stätter T r ia s offenba r n o c h  mit in der Cyrtopl eu rite s bic renatu s - Zone 
sen su KRYSTYN enth alten (vgl . KOZU R 1173 a). Mit dem Ein s etzen der 
Indexa rt Himavatite s c ol u mbian u s  beginnt. eine typis ch sevatis che Fauna, 
un d zwa r s o wohl bei den Ammoniten (Halo rite s u. a. Gattungen, vgl.  KO-
z UR l 173 a) al s au ch bei den Lamellib r an c hiaten ( Ein s etzen von Mon otis) 
und den Mik r ofo s silien (z. B. das  Eins etzen von M. bidentatu s, Theelia steJ.
life ra, Fis s ob r a c tite s sub symmetricu s). N a c h  KOZU R ( 1173 a) sol lte daher 
die Himavatite s c ol u mbianu s - Zone s. str. unbedingt zum Sevat gestell t  
wer den. Dies entsp ric ht auch der P rio rität, da sic h  die Himavatites �
lu mbianu s-Zone mit de r Argo sirenites a rgonautae- Zone ko r relieren läßt, 
die l aut Prio rität zum Sevat gehör t  ( wenn s ie au ch u r s p rünglic h  ir rtümli
cher wei se oberhalb de r mette rnic hi-Zone p l azie rt wur de. Da T OZE R 
(1171) die Argo sirenites a r gonautae- Zone mit de r Himavatites colu mbianu s 
Zone ko r reliert ,  s tufte KR YSTYN (1173) die A rgo sirenite s a rgonautae- Zo
ne in da s Mitteln o r  ein, o bwohl dies s o wohl der Prio rität al s au c h  den fau
nisti s chen Befun den wider sp ri cht ( au s der T yp u s l okalität de r a rgonautae
Zone liegen s owohl Mon otis a l s  auch M. bidentatu s und sevati s c he Hol othu
rien-Faunen vo r). 

In den letzten Jahren wu r de die von TOZE R aufge stell te Rhabdoce r a s  sue s
si- Zone von al len eu r opäi s c hen Geologen mit einer Au snahme kritikl o s  
übern ommen un d von einigen ( U RLIC HS 1172 , K RYSTYN 1173) da raufhin 
s ogar de r größte T eil der bishe r  al s rhäti s c h  angesehenen Kös sener 
Sch ic hten zu m No r ges tell t. Lediglic h KOZU R äußerte von Anf ang an 
Zweifel an de r Eignung von Rhabdo c e r a s  sues s i  al� Leitfo s sil (zu gr oße 
str atigr aphi s c he Re ich weite) und übernahm die Rhabd o ce r a s  sue s si- Zone 
nur mit V o r beha l t  bis zu r Klärung einiger str atigr aphi s c her F r agen al s 
p r ovis o ri s c he, sevati s che Zone, aber s c h on nicht meh r al s Stan da rdzone 
( KOZ UR 1173 a). Die Rhabdoce ras sue s si-Zone u mfa13t al s einzige Am mo
nitenzone 4 C ono dontenzonen, wäh rend s on st eine Am moniten zone maximal 
eine C on odontenzone u miaßt. Au ch alle anderen Fo s s ilien de r Rhabdoce r a s  
sues si-Zon e zeigen die gr oße stratig r ap his c he Reichweite von Rh. suessi 
seh r deutlich. So umfaßt die Rhabdoce ra s sue s s i-Zone 2-3 Mon otis-Zonen, 
5 H ol othur ien - As s oziationen, s owie meh rere O s t r a c o den-Zonen. KOZ U R  
(1173 b) löste die Rhabdo cera s  sues si- Zone in zwei s evatis c he ( Sagenites 
giebeli- und C o c hl o cera s s ue s s i-Zone) un d eine u"nter rhätis che ( C ho risto
cer a s· haueri- Zone) Am monitenzonen auf. Dabei spielt es keine Rolle, daß 
die Sagenites giebeli- Zone vo n MOJ SISO VICS in da s Unte rno r einge stuft 
wu r de ( Sp altenfüll ung). Die fauni s tis ehe Abfo lge de r Sagen ite s gie bel i- ,  
C o c h l o cer a s  s ues si- und C h o ristacer a s  h aueri-Zone läßt sich wel tweit er
kennen, s o  daß die au s der k ritikl o sen Übernahme de r Rha bdocer a s  sues-
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s i - Z one, deren oberer U mfang größer al s derjen ige der rnettern i ch i - Z one 
( ohn e Ch. hauer i-Subzone) i st ,  resultieren den Kor rel ation sp r oblerne dur ch 
die Auflös ung die s e r  Z one beseitigt wer den korinte. 
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Bem erkungen <zu r T ab elle l 

KRYSTYN (1.173) p a ralleli sierte seine aon - Zone mit der obes u m-Zone und 
p lazierte die aonoides-Zone in da·s untere Jul (zwi s c hen die obe sum- und 
n an s eni- Zone). Na ch-C on odonten ergibt sich mit V o r behalt die in der T a b. 
aufgeführ te Ko r relierung. Die Ko r reUe rungen der Zonen in dem bei KRY
STYN verwendeten U mf an g  ergeben ·sic h au s den aufgefüh rten Ammoniten 
au s jeweil s "eine r" Zo,ne , s owie au s Unter s u c hungen von Cono dontenp r o
ben in den Profilen, auf denen die A rbeit KR YST YN s b a s ie rt. 

Mi s ikella p o sthern steini wir d  in eine r im Dru c k  befin dli chen Arbeit v on 
KOZ U R  & MO C K  bes c h r ieben. Sie unter s cheidet sich von Misikell a  hern -
steini dur ch die n u r  2 - 3  Zähne,· v o r  allem aber du r c h die hinten V -för mig 
einges enkte Ba s algrube. Diese V-för mige Ein s enkung kann sich au ch in 
den hin te r sten Zahn hineinziehen. Die str atigr anhi s c he Reich weite v on M. 
p o sthern s teini i st ober stes Sevat bis Unter rhät , ? Ober rhät. Die Unte r
grenze der po sthern s teini A. - Z. wi r d  mit dem Au s setzen v on M. hern s teini 
der V o rläuferfo r m  vori M. p o sthern steini, definie rt. 
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Tabelle  1: V e r gl e i c h  de r A mmonitenzonie r ung n a c h  T O Z E R  ( 1165, : l 9o;7 171) , KR Y ST Y N  ( l  }73 ) un d KO Z U R  ( 1 1 72 a ,  b )  m i t  der C o n odon ten ch r on o 
l o g ie de r e u r op ä i s c h en Obe r tr ia s ( ohne we s tme dite r r an e , F aun rovi� z)  n a ch KO Z U R  & MOS T L E R (1 1 7 1  a ,  b ,  1 172),  KO Z U R & MO C K 
( 1 1 72 un d in D r u ck )  und KO Z U R  ( 1172 a ,  b ,  1773) 

fstufen und Unte r - Standa r dzonen n a c h  O r t h o c h r onologie de r Hall andardzon en n a ch C on odont en stan da rdzon en 
E u r o p a s  

St t t f e n - u n d  
U n t e  t·st ufen 
n. KO Z U R  

s tufen n a ch T O Z ER s tä tt e r  Ob e r t r ia s  n a c h  O Z U R  
T O Z ER KR Y S T Y N  

iRhät Rhät C h o r i s t a ce r a s  ma r sh i  C ho r i s t a c e r a s  ma r s hi  h o rist o c e r as marsh i Obe r rhät ::0 
::r 

r----r--------------r---------------------------��--------------------------Jr.h-o_r_l�. s-t�o--c_e_r�a�s�h-a�u-e-r�i�-----i�.M�l�. s�i k-e�l l�a--p_o __ s�t�h-e_r_n __ s�t-e�i-n�i-A�.-_-z=· -.
4-

U�n-t_e_r_r�h�ä-t
�

� 

Obe rnor  

Nor  

Mitt e ln o r  

Unt e rn o r  

Ob e r ka rn 

Rhabdo c e r a s  s ue s s i Rhabdo c e r a s  s u e s s i p c hloceras suessi 
Mi sikel l a  hern s teini A. -Z. 

- - - - - -- ---- - --- --- - Pa r vigondolel l a  an d r usovi A. Z. 
ß.genites giebeli � - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -. - - - - - - - - - - - - - � f- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - Metapolygn athus biden t atus ·z .  
Hal o r i tenho r izont imavatites colu mbianus 

Seva t  

z 
0 H imavatite s ·  c ol u mbianu s s .  1 .  r-------------------------�t-------------------------�---------------------------------4----------� �  1---------------------------1 

- � - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
D r epan i te s ruth e rf ö r di 

J uvavite s magn u s  

Malayite s daw s on i  

Moj s i s o v i c  s ite  s ke r r i  

Kla mathite s mac r ol obat u s  

T r op it e  s welle  r i  

C y r topl e u r  i t e  s b l.c  r en a: t u s  yrtopleu rites bic ren a tus 

�. J u vavite s 1-.lvavite s magnus magnu s 
----��----�--�----� 

A l a un 
Metapolygn athus sp at ulatus A. Z. 

�- l 
'"0 ;:;  M .  k e rr i  ll> Cil  

• alayites dawsoni ��----------------------------+---------------------------------� U n t e rn o r  
� � ojsisovicsites kerri 

� I �- _ _ .J...,_ _________ ..,. 

� ��----------------------------1 
' � . i  

Metapolygn athus n o dosus Z .  
l a mathite s m a c  r ol obatu s 

n ��----------------------------+---------------------------------_, 
0"' n Me tapolygn a t h u s  c o m munist i Z .  T u v a l  CJ 

I 
ropites we·lleri 

T r .  s ubbullatus  �-----------------------+--� � 
T r op ite s dille r i  �--- - -- ---�- - - - - - ·:- ropites dilleri G on do l e l l a  polygnathiform is A .z ll> 

Ka rn�----
------

--��
--

��--------�
--

--
--

--
--

�
------------

�? ______________ �--��--------�----------�r----------------------------------+----------� 8 
Sir enite s n an s en i  ? ? irenite s n an seni  

Unt e r k a rn 

L a - Obe rladin din 

�- - ------- ... - ----------------- ---- s----------- -
f--- - - - - - -1 - - - - - - - - - - - _'t�3.S!:Y.S�� s aon o ide s 

T r a c hy c e r a s  ob e su m  - - - - - - - � - - - · 

T r a c h y c e  r a s  aon 
rachyce ras aon 

Gla digon dolella t ethydis A .  - Z .  Jul 

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - .� - C o r d e v a l Metapolygn athus mostlen A. Z .  

F r ankite s suthe r l andi f-a-säTe'"G"ass1äne1·-scn:Lcn fen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i· 
+------------------------+-·---- - - - _ _  _r--- - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - .� - Metapolygn athus mungcens is A.Z L on g o ta rd 
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Beiträge zur Ostracodenfauna der Trias 

�) 
Heinz Kozur 

SU M MARY 

At first, some remarks to the paper of URL ICHS 1 9 7 2  are made. Then 6 
new genera and one new species of Triassie ostracodes are described. A 
sup ragene ric clas sification of the Triass ic Cythe rocop ina and the subdi vi
sion of the Cytherocopina into superfamilies are proposed. The general 
trends in the development of the suborder Cytherocopina is briefly discus
sed. 

�) Anschrift des Verfassers: Dipl. Geol. Dr. Heinz Kozur, DDR-6 1 Meinin
gen, Staatliche Museen 





Die Trias ist das einzige System, in dem alle unten ausgeschiedenen Ober
familien der Cytherocopina auftreten. Dadurch erhält die Untersuchung 
der Phylogenie der triassischen Cytherocopina große Bedeutung für die 
Klärung der supragenerischen Taxonomie dieser Unterordnung. Nach der 
Beschreibung einiger neuer Ostracodengattungen und einer neuen Art aus 
der Triaswird der Versuch unternommen, ein supragenerisches System 
der triassischen Cytherocopina vorzulegen. Dabei konnten 5 Oberfamilien 
ausgeschieden werden, von denen 4 auch noch rezent vorkommen. 

Bevor ich auf die oben aufgeführten Themen eingehe, möchte ich mich mit 
der Arbeit von URLICHS (19 7 2) auseinandersetzen, nicht, um mich gegen 
die dort enthaltenen Angriffe zu verteidigen - sie widerlegen sich in ihrer 
Primitivität von selbst - sondern um die Gegensätze der idealistischen und 
materialistischen Interpretation in der Geologie aufzuzeigen. So wie UR
LICHS die neuen Daten bei der Erforschung der Triasostracoden in ein 
vor gefaßte s, oftmals reichlieh beschränktes Denksehe ma preßt (siehe un
ten) , versucht er auch meine Arbeiten nach seiner vorgefaßten Meinung zu 
inte rp retie ren. Dabei gelangt er zu völlig entstellenden U mdeutungen des · 
Inhalts, wofür ich nachfolgend einige Beispiele aufführen möchte.l Auf S. 
6 73 schreibt URLICHS ( 19 7 2): "KOZUR (19 7 1 a, S. 16) wendet sich dagegen, 
die skulptierten Bairdien der Trias wie die rezenten als Bewohner von 
flachen, warmen Meeren anzusehen, da in der Trias Triebelina auch in 
Tiefschelfablagerungen vorkommt. Eine steil s gibt KOZ UR (19 71 a, S. 16) 
an, daß skulptierte Bairdien (;: T r ie belina und Ce ratobairdia) den überwie
genden Faunenbestandteil stellen, dann schreibt er auf der gleichen Seite, 
daß Triebelina außerordentlich selten ist ''etwa 1 Exemplar/1000 andere 
Ostracoden". Nach eigenen Beobachtungen ist Triebelina im Anis selterd 
In Wirklichkeit habe ich aber in der zitierten Arbeit schon auf Seite 1 in 
den ersten Sätzen einleitend folgendes geschrieben: "Alle bisher bekannten 
mesozoischen bis rezenten skulpturierten Bairdiidae sind typische Flach
wasserostracoden. Das gleiche gilt wohl auch für die wenigen paläozoi
schen Formen. Zumindest von der Trias an sind die skulpturierten Bair

diidae im wesentlichen auf warme subtropische bis tro ische Meere be
sc!uänkt. Um so überrase en er war die Entdeckung . . .  skulpturierter 
Bairdiidae aus Tiefschelf- bis bathyalen Ablagerungen der Trinodosus-Zo
ne (Illyr) von Ungarn. " Auf der von URLICHS zitierten S. 16 steht zu die
sem Problem folgendes: "Da bisher alle triassischen skulpturierten Bair
diidae aus Flachschelf -Ablagerungen und Weichbodensedimenten stammen, 
werden sie pauschal als Indikatoren für flaches, warmes Wasser und 
Weichboden angesehen. Wie schon im Teil I ("Skulpturierte Bairdiidae aus 
mittel tr ias s is chen Flach was se rablage rungen", diesen Teil zitiert UR
LICHS bezeichnenderweise nicht!) gezeigt werden .konnte, kommen die 
triassischen skulpturierten Bairdiidae auch in Hartbodensedimenten vor. 
Sie stellen hier z. T. sogar den überwiegenden Faunenanteil, wenngleich 

�eh RI:I:F 13ei 13�H on ders günstigen Bedingungen aus diesen Sedimenten 
gewinnen lassen. Die im vorliegenden Teil II be sehr ie benen skulpturierten 
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Ba i r d i idae  au s m i tt e l t r i a s s i s ch en T ie f wa s s e rab l a g e rung e n  z e i g en deutl i ch ,  
d a ß  d i e  Be s

.
ch r änkung de r g e s a mt e n  t r i a s s i s ch en s kulptu r i e r t e n  Ba i r d i i d a e  

auf  e ine n e inz i g e n  F a z ie s t yp ( wa r me s  Fl a c h wa s s e r ,  W e i c h b oden)  völl i g  u n 
zulä s s ig i s t  . . . . D i e  i m  T i e f s c he lf vo r k o m me nd e n  T r ie  bel ina - A  r t e n  s ind 
a u ß e r o r de nt l i c h  s e l t e ne F o r me n  ( e t wa 1 E x e mpla r /  1 0 0 0  and e r e  O s t r a c o -
d e n )  . . .  "I c h  h a b e  mi ch a l s o  n i c h t  dag e g e n  g e wandt , d a ß  d i e  s kulp t u r ierten 
Ba i r d i i d a e  de r T rias in f l a c h e n  wa r me n  M e e r en v o r k o m m en ,  s ond e r n  i m  
G e g e nt e il da r auf h ing e wi e s en ,  d a ß  alle  b i s h e r b e kannt e n F o r men au s die 
s e m  F a z i e s t yp s t a m me n .  N a c h  de r Ent de c kung e ine r e i g ens tänd i g e n  F auna 

0 von s ku l p tu r i e r t e n  Ba i r di idae in t r i a s s i s ch en T ie fwa s s e r a b l a g e r ung en muß
te i c h  m i ch abe r d a g e g e n  wende n,  alle s kulp t u r ie r ten Ba i r di idae  de r T r i a s  
a uf Fl a c h wa s s e r  und W e i c hb o d e n  z u  b e s ch r änke n  ( au ch r e z ent k o m m e n  s ie 
auf H a r t b öden v o r ) .  Inte r e s s ant i s t , w i e  U R L I C H S  h in s i c h tl i ch me ine r An
gab e n  z u r  H äufigk e it de r s kulp t u r ie r te n  Ba i r d i i d a e  e inen W ide r s p ru c h  in  
me ine A rb e i t  h ine inint e rp r e t i e r t ,  ind e m  er  unt e r s chläg t ,  d a ß  ich  d a v on 
sp ra c h , daß  d i e  s kulptu r ie r t en t r ia s s i s c h e n  Ba i r d i idae in H a r t b o d en s e di
ment e n  ( unt e r  Be zugna h m e  auf T e i l  I al s o  in F l a ch wa s s e r a b l ag e r ung en!) z .  
T .  d e n  ü b e r w i e g enden F aune nant e i l  s t e l l e n  und in T i ef s c h el fabl ag e r unge n 
s e l t e n  s ind. W enn man d ie s e  g r undl e g e nde n F e st s t e l lung e n  a u s l ä ß t ,  dann 
kann ma n wohl  in alle  me ine Ang aben zu r Bath y me t r ie de r t r i a s s i s ch e n  
O s t r a c o den W i de r sp r ü c h e  h ine inkon s t r u ie r e n ,  z .  B. , da ß A c ant h o s capha in 
de r  T ri a s  v o r k o m m t  ( T ie f wa s s e r ) und n i c ht v o r k o m m t  ( F"la c h wa s s e r )  usw . 
D i e s e  K o ns t r u k ti o n  v on W ide r s p r ü c h e n  i s t an P r i mit i v i t ä t  nicht m e h r  zu 
ü b e r b i e te n ,  a u ß e � in dem fol g ende n Z i t at v on U R L IC H S  ( 1 9 7 2 ,  S. 6 7 4 ) :  
1 1 KOZU R ( 1 9 7 1  a ,  S .  1 6 ) wende t s i c h  dag e ge n ,  fü r s ku l p tu r ie r t e  Ba i r dien 
de r T ri a s ,  wie be i ;rez ent e n  Ve r t r e tern fla c he s ,  wa rrne s W a s s e r  anzune h 
men.  H ie r zu i s t  fol gend e s e inzu wend e n :  W enn ü b e r h aup t m i t  H ilfe  de r F a u 
na P al äo ökol o g i e  get r ie b e n  we r den soll , dann mu ß m an s i c h  m i t  V o r b e ha l t  
auf  d i e  r e z ent e n  V e r hältni s s e  s tü t z en.  D ane ben s oll nat ü rl ic h  au ß e r  den 
O s t r a c o den au c h  d i e  ü b r i g e  F auna und da s S e d iment be r ü c k s i c ht ig t  we r de n  . .  
S ich  nu r auf  die  ·A u s s a g e n  au s de m S e d i m ent z u  v e r la s s en - w i e  BUN Z A  & 

K'OzuR(l 9 7 1 )  und KO Z U R  ( 1 9  7 1  af- i s t g e nau s o  g e fä h r l i c h , w ie die  r e -
V e rhältni s s e  u nb e s eh e n  auf fo s s il e  Be i s  i e l e  z r t r a  e So 

ie ani s i s c he n  Knoll enka l k e  T ie f s c h e l f  � 
e r  die s näh e r  b eg r ünd et " . D ie Au s s a ge de s er s�en Sat ze s w ir d da 

du r ch n i c h t  r i ch t ig ,  d a ß  de r S a t z  z we i mal wie d e rholt  wi r d .  Auf  d e n  "In -
� h alt11 b in i c h  o b e n  s c h o n  e ing e g angen.  Bez ü gl i c h  de r A r b e i t  v on KO Z U R  

1 9 7 1  a ( Ba i r d ia c e a  de r T r i a s .  T e il ll: Skulp tu r ie r t e  Ba i r di id a e  au s m i tt e l 
t r i a s s i s ch en T ie f s c h el fabl a g e rung en)  b e t ä t ig t  s i ch U R L I C H S  al s H ell s e h e r .  
W oh e r will  e r  s ons t w i s s en ,  d a ß  i c h  die  b a t h y me t r i s c h e n  E in s t ufung en nu r 
na c h  d e m Se d i m e nt v o r g e n o m m e n  h a b e , wenn i c h  - wie  e r  e ine n Satz spä 
t e r s e l b s t  s e h r e  ibt  - in die s e r  A rb e it übe r ha up t  ke ine Be g rü nd ung fü r die 
Bat h y me t r i e  r ung g e g e b e n  h a b e , da s i e  fü r den T e il 5 die s e r  A r be it  v o rg e 
s eh e n  i s t und a u ß e r de m  a n  a nd e r e r  St e l l e  e rfol gte  ( z .  B .  be i KO Z U R  1 9 7 2 ) . 
D a ß  i c h  d i e  f a z i e l l e n  E ins tufung en nu r na c h  de m S e d i m e nt vör g e no mmen 
h a b e , i s t  e ine F i k t i on v on U R L I C H S ,  e t wa s ,  wa s e r  s i c h  ohne d e n  g e r ing -
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sten Hinweis darauf einbildet und daher schreibt, ohne zu bemerken, daß 
er sich einen Satz sp_äter selbst widerlegt. Wer solche geistigen Ergüsse 
zu Papier bringt, braucht sich nicht zu wundern, wenn man auch seine 
wissenschaftlichen Ergebnisse mit größter Skepsis betrachtet. Die Inter
pretation der paläoökologischen Aussage in der Arbeit von BUNZA & Ka-·· 
ZUR (19 71) durch URLICHS-(19 7 2) übertrifft aber jede Vorstellung. Auf 
i:ber zwei Seiten (!) haben wir jede auftretende Ostracoden-Art auf ihre 
ökologische Aussagekraft untersucht, sodann die möglichen ökologischen 
Aussagen nach Ostracoden und allen anderen vorkommen . .den FaunenelemEn
ten summarisch aufgeführt und diskutiert und dann wurden ganze 3 Zeilen 
über die faziellen Aussagen na,ch dem Sediment angefügt und auf einer 
knappen halben Seite diskutiert, ob sich die Aussagen nach der geologi
schen Situation mit den biofaziellen Aus sagen decken oder nicht. Wir sind 
also so vorgegangen, wie es URLICHS in seiner belehrenden Art em
pfiehlt, obwohl die Empfehlungen zweifelsohne nicht von ihm stammen und 
er deren Inhalt off�nsichtlich nicht begriffen hat, denn auf der gleichen 
Seite, wo er BUNZA & KOZUR (19 71) bzw. KOZUR(l9 71) vorwirft, sich 
nur auf Aussagen aus dem Sediment zu verlassen und sich darüber ausläßt, 
wie man eigentlich Paläoökologie betreiben müßte, findet sich die f0lgende 
paläoökologi sehe Einstufung von 11 Lutke vichinella1' keupe rea11 : Außerdem 
wurde sie in dolomitischen Steinmergelbänken von Schwaben und im Rät
keuper von NW -Deutschland und Dänemark zusammen mit Darwinula ge
funden. Für die dolomitischen Steinmergelbänke ist Bildung im Brackwas
ser nicht vorstellbar. 11 Ich glaube, hier erübrigt sich jeder weitere Kom
mentar. Aber, falls es URLICHS nicht bemerkt haben sollte : Er verläßt 
sich hier ausschließlich auf das Sediment. Ergänzend muß man noch be
merken, daß 11 Lutkevichinella11 keuperea in den dolomitischen Steinmer
geln des Steinmergelkeupers nicht nur zusamme11·mit Darwinula, sonde.rn 
auch mit Charophyten vo-rkommt. Wie so die Bildung der z. T. schwach do
lomitischen Steinmergelbänke im Brackwasser nicht vorstellbar ist, sei 
dahingestellt. Ein großer Teil der an authochthonen Characeen-Oogonien 
und Darwinul a reichen brackischen Rotmergel des Lettenkeupers ist eben
falls schwa.ch dolomitisch. Wer eine Assoziation mit Limnocythere keupe
rea, Darwinula (und Charophyten) deshalb als hyposalinar ansieht, weil 
sie in dolomiti sehen Steinmergeln vorkommt, der sollte anderen nicht un
terstellen, daß sie nur nach dem Sediment einstufen. Darwinula, Limno
cythere und Charophyten können z. B. alle eingeschwemmt sein oder diese 
Assoziation kann in folge von Über salzung eines ursprünglich limnischen 
oder schwach brackischen Gewässers abge starben sein. 

Auf S. 6 86 schreibt URLICHS (11 7 2): 11KOZ UR (in BUNZA & KOZ UR 1 9 7 1, 
S. 56- 5 7) nimmt für die Zlambachmergel obernorisches Alter an und sieht 
Noricythere ( = Kerocythere) als Leitfossil für das Obernor an, da sie be
sonders häufig in den Zlambachmergeln vorkommt. KOZUR geht sogar so
weit, die Kössener Schichten auf Grund des Vorkommens von Noricythere 
ins Obernor zu stellen. Da Kerocythere auch inden Cassianer Schichten 

5 



v o r k o mmt , � a nn di e s e G attung ni c h t  al s Le i t fo s s il fü r Obe rno r g e l t e n. 11 

A u c h h i e r  i s t  e s  int e r e s s a nt zu z i t i e r e n ,  wa s i c h  auf S. 56 , 57 de r e r wähn
ten A r b e it w i r k l i eh g e  s e h r  i e  b en h ab e :  1 1  In a l l en die s e n  F aunen k o mm e n  die 
no r i s c he n  L e itfo r me n  u m  N o r i cythe r e  BOL Z & KO Z U R vo r ,  d ie  i n  ke ine r 
F auna mit C ho r i s t a c e r a s  m a r s h i  ode r R h a e t a v i c u l a  c ont o r t a  na c h g e wie s e n  
we r den k onnt e n .  1 1  I c h  h a b e  al s o  v on no r i s c h en und ni c h t  v on obe rno r i s c h e n  
Le i tf orme n g e s p r o c h e n  u n d  an ke ine r St e l l e  g e s c h r i e b e n,  daß  i c h  die s e n 
Le i t c h a r akt e r  au s de m b e s ond e r s  häuf i g e n  V o r k o m m e n  in den Zl a m ba c h
me r g e l n abl e i t e .  D a  i c h  Ke r o c y t h e re und N o r i c yt h e r e  al s g e t r e nnt e Ga ttun
ge n g e fü h r t  und da s Al te r von Ke r o c y t h e r e  mit  K a rn bi s Nor ang e g e ben h a 
be , i s t  de r l e t z t e  z i t ie r t e  S a t z  von U R LI C H S  wenig s innvol l .  Z u  d e n  Kö s 
s e ne r Sch i c h t e n  h a b e  i e h  f o l g ende s be m e r k t :  ,, D i e  K ö s  s en e r  S c h i cht en de s 
Ti r o l i k u m s de r N o r dalpe n s ind wohl  du r c h we g s ode r z u mind e s t  übe r wie 
gend r h äti s c h .  I h r e  O s t r a c odenfauna we i c h t  v ö l l i g  von de r O s t r a c o den fau 
na de r n o r i s c h e n Z l a mbach me r g e l  ab . . .  D ie s e  F auna s t i m mt v öl l ig m i t  
de r Fau na e inde u t i g  r h ät i s c h e r S c h i c ht e n  a u s U ng a rn und de r Sl owak e i . 
ü b e r e in . . .  D a g e g e n  ze i g e n  d ie 11K ö s s ene r S c h i c h t en11  de s A mp e l s b a c h g e 
b i e tes e ine v ö ll ig a b we i c he nde O s t r a c ode nfauna , die al l e  Le i tfo r m e n de s 
N o r  s füh rt , wenn s ie a u c h  b e t r ä c h t l i c h e  f a z i e l l  b e d ingt e  U nt e r s c h i e de in 
der a r t l i e h e n  Z u s a m me n s e t z ung zu den o b e rno r i s c h e n  O s t  r a c od enfaun e n  
de r Z l a mba c h s c h i c hten auf w e i s t11 ( An me r kung : N a c h  KO Z U R ,  in D ru c k , 
handel t  e s  s i c h  dahe i n i cht  um fa z ie l l e ,  s ond e rn a l t e r s mä ß i ge U nte r
s ch iede un d d ie F au n a de s A mp e l s b a c h g e b i e t e s w i r d  j e tz t  in s U nt e r r hät  
e in g e st uf t ) .  D i e  Umdeutung me ine r A l t e r s e ins tufung de r K ö s s e ne r S c h i c h 
ten dur c h  U RLICH S ( 1 9 7 2 )  be darf ke ine s K o mm e nta r s ,  d o c h  i s t v i el l eicht 
de r H in we i s  dar auf  int e r e s s ant , daß  U RL I C H S  von den 9 0  m de r K ö s s en e r  
·Sc h i chten de s W e  ißl ofe r b a c h  s b e i  Kö s s e n  ( Typu s l ok a l l  tät de r Kö s s en e r  
Sc hic h t e n )  7 0  m z u m  Ob e rno r s t e l l t .  A u c h  h i e r wirf t  e r  mi r e t wa s  vo r ,  
w a s  e r  s el b s t  p r akt izie r t ,  wäh r e nd ich die e ind e u t igen Kö s s e n e r Schi ch ten 
s tets zum R hä t  g e s te l l t  h a b e , wie au s de m o b i g en Z itat  he r vorge ht . 

Im fol g en de n  möc hte  i c h  noc h  auf  e inig e M än g e l  in de r A r b e i t  von U R 
LICH S ( 1 9 7 2 )  e ing e h e n ,  d ie t e il s e b e nfal l s  a u f  d e r U m de utung v on D a t e n  
na c h  v o r g e f a ß t e n  M e inung en b e ruhen ( in die s e m Z u s a m me n h an g  k an n  man 
d i e  A r b e i t  von UR LIC H S al s e in Le h r b e i s p i e l  fü r ideal i s t i s che Inte rpre ta
t ion a n  s e hen ) , t e i l s auf obj e k t i ven Kenn tni s l  ü c k e n b e r u h e n .  D a s  l e t z t e r e  
s ol l t e  man,  s ow e it heut e s c h on m ö gl i ch , k l a r s te l l e n ,  a b e r nie m al s ü b e r 
b e we r t e n , d a  s ol c he F e hl e r nicht  nur a u s  d e m  Kenntni s s t and de s e inzel 
n en , s onde rn in hohe m M a ße u nd z. T .  au s s c h l i e ß l i c h  a u s de m e r r e i cht e n  
Kenn tni s s tand in de r j e we i l i g e n D i s z ipl in r e s u l ti e r en.  Auf S .  6 7 3  s c h r e ibt  
U R LIC H S ,  daß  T r ie b e l ina i m  A ni s  s e l t e n  s e i. Offe n s i c htl i ch h a t  er nu r 
P r oben g e s e h e n, d i e  ke ine ,gün s t ig e  F az i e s  für s kulptu r ie r t e  Ba i r di idae 
r e p  r ä  s en t ie ren,  d e nn ge r a d e  i m  Ani s hab en die  s ku l p t u r i e r t e n  Ba i r d  i i da e  
i n  F l a c h wa s s e r s e d i me nt e n  e in deu t l i c he s  M ax i m u m  ih re r F o r me nmanni g 
fal t igke it  und Häuf ig k e it .  S o  s te l l en s ie z .  B .  in den o b e rp e l s oni s c h e n  
C r in o i d e nk a l k en v on F e l  s ö ö r  s d e n  ü b e r w i e  g e nd e n  F aunena nte il , i n  d e n  il -
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ly r i s c hen M e r g e l n  von A s zofö (Un ga rn ) bet räg t i h r  A n teil an de r g e s a m te n  
O s t r a c o d e ni·a un a fa s t  100 o/ u  un d a u c h  in den i l l y r i s c h e n  Fl achwa s s e r k a iken 
v o m  T y p  T i efen g r a b e n  s t e l l e n  s i e  o f t  ü be r 50 o/u de s Faun e n a n t e i l s  de r O s t
r a c oden.  

Mehr f a c h  b e we r tet  U R L IC HS die  W a s s e r t e mp e rat u r en oft  a l s al l e in i g  au s 
s c h l ag g e be n den F ak t o r .  W e n n  e r  s chlut�fol g e  rt ,  dad die  W a s s e r t e  mp e r at u r  
in den obe r e n  Kö s s en e r  Schi c hten  n i e d r i ger g e we s en s e in mul�. we il P o l y 
c o p e  in e in i g e n  P r  oben  a u s  den o b e r en Kö s s e n e r  Schi c h t e n  c a. jQ a;v de r 
O s t ra c o den - In d i v i du en au s ma c h t ,  dan n i s t  da s s e h r  g e wagt  und sp r i cht  fü r 
e in e  e in s e i t i g  vo r gefa ß t e  M e in u n g. Noc h  deu t l i c he r k o m mt die s auf S .  674 
z u m  Au s d ru c k, wo U R LI C H S  s c h r e i b t : "De r wi ch t i g s t e  Fak t o r  i s t  die W a s 
s e r te m p e rai. u r .  D a  v ie l e  G attun g e n  be s t immte Te mpe r at u r an s p rü c he h a 
b e n , i s t m i t  zun e hme n de r  W a s s e r t i e fe ,  d .  h .  m i t  abn e h m en de r T e mp e r a 
tu r e in W e c h s e l  von W a r m - z u  Kal t wa s s e rfaun en vo r hand e n . 11 Hie r l äl3t 
U RL ICH S die  r e z en t e n  Befun de un be r ü c k s i c h t ig t .  We n n  e s  s o  e in fa c h  wä re , 
d a ß  m i t  zun e hme n de r  T i efe (= abne h m e n d e r T e mp e ratu r - d a s  i s t  ü b r ig e n s 
n i cht  im m e r de r Fal l ,  man bea c h t e  die  T e mp e r a t u r g r ad i e n ten  in N e be n 
m e e r e n de s a r i d e n  Kl i ma b e r e i c h s ,  z .  B .  i m  M i tte l me e r!)  d i e  W a r m wa s 
s e r fauna du r ch Kal t wa s se rfau n e n  a b g e l ö s t  we r de n , dann l i el3e s ic h  die  
Exi s ten z d e r p s y c h r o s phäri s c h e n Faun e n  n i ch t  e rk l ä r e n.  D ie psych r o 
s p här i s c  h e n  F au ne n , d i e  i n  den O z e a n e n  W a s s e r t ie f e n  u nt e r h a l b  500 m b e 
völ k e r n , we i ch e n  s o wohl von den W a r m wass e r- al s au ch von den K a l t wa s 
s e r faun e n  de s Fl a c h wa s s e r s  gan z e n t s c he ide n d  a b .  f)Tu r die  E in h e i t  de r 
p s y ch r o s p hä r i s c h e n  Be din g un g e n  ( z u  d e n en a u c h  ni e d r ige W a s s e r t e mpe r a
tu ren g e h ö r e n ) ,  wie  s i e  von BE NSO N & S Y L V E S T ER - BRAD L E Y 1971 auf-
g e z e i gt wu r de n , gewä h r l e i s t e t  d i e  Le b e n s m ö g l i ch k e i t  p s y ch r o sphä r i s ch e r  \ � 
O s t r a c o denfaun e n . W�i c h t  e in e i n z ig e r Fak t o r  a b , k o m me n  ke i n e  p s y c h r o 
sphä r i s c h en O s t r a c o den v o r .  Z B fehlen s ie i m  M it t e l m e e r  s e l b s t  in g r o - � 
ß e n  W a s s e r t i e fe n .  w e i l  hie r hohe  Bo de n wa s s e r t e m p e r a tu r e n  v o n  c a .  14° C ,��. 
h e r r s c h en;  s ie fe hl e n  abe r auch in P o l a r g e b i e t en m i t  n i e d r ig e n  W a s s e r t e m - t� 
pe ratu r e n , we n n  d i e  W a s s e r t iefe ge r in g e r al s 200-300 m i s t ,  wo b e i  n a t ü r -
l i c h n i cht  die  W a s s e r t i efe al s F ak t o r  a n  s i c h ,  s o n d e r n  die  d a v on abhän g i 
g e nFakt o r e n wie  D ru c k , W a s s e r b e weg ung , L i cht ve r hä l tn i s s e ,  e t c .  a u s 
s c hl a g g e b e n d s in d . 

E in e n  b e s o nde r s  k r a s s e n  F a l l  f ü r  i de a l i s t i s ch e  I n t e rp r e ta t i o n  in de r T axo 
n o mie l i efe r t  U R L I C H S  m i t  de r E in ziehung de r G attung  A l b a c y t h e  r e  KO 
Z U R  & NIC KLAS 1170. U R L I C H S  s i e h t  d i e s e  G at tu n g  al s Syn o n y m  von Lu t 
k e vi c h in e l l a  an . D a b e i  ve r gl e i ch t  e r  abe r n i cht  e t wa die  T yp u s a r te n  A l b a 
c y t h e  r e  p a  r y a  u n d  L u t k e  v i c h in e l l a  b r u t t an a e , s on d e r n  e r  s t e l l t  A l  b a c yt h e 
�d i e  A r t e n  L u tk e v i c h in e l l a  s i m p l e x u n d  "L u tk e v i c h i n e l l a" k e up e r e a  ge 
g e n üb e r .  Kur i o s  i s t  n un , daJ3 "Lutk e v i c h in e l l a11 k e up e r e a  b i s h e r vo n a l l en 
Au t o r e n  z u  L i mn o c yt h e r e  g e s t e l l t  wu r de u n d  au c h  e in e  t yp i s ch e  L i mn o c y 
t h e re i s t .  M i t ke i n e m W o r t  g e ht U R L ICH S b e i  de r Be s ch r e ibung v on 11L u t 
k e  vich in e l l a 1 1  k e u p e  r e a  ( W I L L  1 16}) da rauf  e in ,  wa r u m  e r  die s e  A r t  z u  
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Lutkevichinella und nicht mehr wie bisher zu Limnocythere stellt. Wenn er 
schon Lutkevichinella und Limnocythe re zusammenfaßt, dann hätte er die 
Gattung nach den Prioritätsregeln Limnocythere nennen müssen. Gegen 
eine Sammelgattung Limnocythere + Lutkevichinella ist Albacythere natür
lich nicht so leicht abzugrenzen, wie gegen die beiden einzelnen Gattungen. 

Lutkevichinella pygmaea URLICHS 1172 ist ein Synonym von Parariscus 
veghae KOZUR & O.RA V EC Z 1172. Die Art ist sowohl im Umr iß als auch 
in der Skulptur ziemlich variabel. Neben sehr langgestreckten Farmen 
(bei URLICHS Taf. 3, Fig. 8) kommen auch wesentlich gedrungenere For
men vor (URLICHS, Taf. 3, Fig. 7, KOZUR & ORA V ECZ, Abb. 4 ) .  Die 
Skulptur schwankt zwischen kräftig grubig und fast glatt. Das Schloß mit 
den langgestreckten terminalen Elementen weicht deutlich vom Schlol3 der 
Gattung Lutkevichinella ab (schlanke, hohe, oft gespaltene Zähne) und ent
spr.icht bis auf die fehlende oder nur schwach angedeutete Krenulierung der 
terminalen Elemente dem Schloß von Parariscus (deutlich krenulierte 
Zahnplatten in der RK). 

Monace ratina fortenodosa U RL ICHS 177 2 gehört zur Gattung Tube roce ra
tina GR ÜND EL & KOZUR 1172. 

Cytheropteron koessenense URLICHS 1172 ist ein Synonym von Grammi
cythere austriaca (KOZUR & BOLZ 1171). 

Die ·beide·n von URLICHS zu Timiriasevia gestellten neuen Arten gehören 
nicht zu dieser Gattung ( vgl. taxonomi sehen Teil). 

Zu den Polycopidae bemerkte URL ICHS 1172, daß in fossilem Material 
Polycape und Polycopsis nicht unterschieden werden können, 11denn das 
Gattungsmerkma_l von Polycopsis, die feinen Randzähnchen, ist bei Mate
rial aus Mergeln nie, aus Ätzproben

.
jedoch häufig erhalten••. Abgesehen 

davon, dal3 diese Feststellung von URLICHS nicht stimmt, ist die Be
gründung ziemlich seltsam. Genauso könnte man auch alle Gattungen, die 
sich nur durch das SchlieJ3muskelfeld unterscheiden, zusammenfassen, 
weil man das Schließmuskelfeld nicht bei allen Exemplaren sieht (z. B. 
die verschiedenen Gattungen der triassischen Platycopida). Die Polycop
sis-Arten der Trias sind typische Vertreter psychrosphärischer Faunen 
und fehlen daher in den Flachwassermergeln. Da es sich bei den triassi
schen Tiefwassersedimenten fast aus schließlich um me rglige Kalke han
delt, findet man Polycopsis hier überwiegend in Kalken. In schlämmbaren 
Tiefwassermergeln, wie sie vor allem im Jura und in der Kreide auftre
ten, ist Polycopsis oft häufiger als Polycape oder kommt zumindest neben 
dieser Gattung vor, wobei die Randzähnelung bis in alle Einzelheiten er
halten ist (vgl. z. B. O ER TL I 1172). Es wäre ja auch zu verwunderlich, 
wenn die feine Randzähnelung gerade in Mergeln nicht erhalten bleiben 
sollte, während sie bei Ätzproben er halten bliebe. Gerade bei Ätzproben 
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besteht die Gefahr, daß die Randzähnelung bei weniger guter Erhaltung ver
lorengehL 

Nach URLICHS ist Polycopsis hungarica KOZUR 1 17 0  "ein Exemplar, bei 
dem die konzentrischen Rippen angeätzt und die Sekundär-Rippen zum 
größten Teil nicht mehr vorhanden sind. Größe und Skulptur stimmen sonst 
völlig mit!:· cincinnata überein''. Dazu wäre zu bemerken, daß beide Ar
ten nicht einmal im Umriß übereinstilnm�n. Polycopsis hungarica wurde 
von KOZ UR 1 17 2  auf Grund des relativ 1 angen, geraden Schlot3rande s und 
der Skulptur zur Gattung Discoidella gestellt. Es handelt sich um ein Ele
ment der psychrosphärischen Ostracodenfauna, in der!:· cincinnata sehr 
selten ist oder völlig fehlt. Discoidella hungarica ist wesentlich dünn
schaliger, etwas kleiner und die Abweichungen in der Skulpt�r beruhen 
nicht auf Anätzung eines Exemplars, sondern treten an allen bisher be
kannt gewordenen Exemplaren aus verschiedenen Lokalitäten auf. 

Einige taxonomische Änderungen zur Arbeit BUNZA & KOZUR 1 1 7 1  

Gattung Mockella BUNZA & KOZUR 1 17 1  
Bemerkungen : Als Typusart der Gattung wurde Mockella marinae KOZUR 
l )7 0 angegeben. Da diese Art wahr scheinlieh ein Synonym von Simeonella 

reissi SOH N 1 )6 8 ist, wurde ihre Beschreibung kurz vor der Drucklegung 
zurückgezogen, was bei BUNZA & KOZUR 1 -77 1  nicht mehr berücksich
tigt werden konnte. Dahe r mud die bei BUNZA & KOZUR neu beschriebe
ne Mockella muelleri als Typusart von Mockella angesehen werden. Die 
Diagnose von Mockella wird hier wie folgt abgeändert bzw. ergänzt: 
Ventralfläche deutlich, etwas eingesenkt. Kleiner Augenhöcker vorhanden. 
Übrige Merkmale wie bei BUNZA & KOZUR 1 17 1  angegeben. 

Zugewiesene Arten: Mockella muelleri BUNZA & KOZUR 1 )7 1 
Simeonella reissi SOH N 1 1b8 

Gattung Movschovitschia KOZ UR 1 17 1  
Bemerkungen: Nach Einsichtnahme von Material der Gattung Lophodenti

na A POS TOL ESC U 1 1 51 konnte festgestellt werden, do.d die ursprünglich 
als Untergattung �u dieser Gattung gestellte i\1ovschovitschia im Gat
tungsbereich abgetrennt werden kann. 
Zugewiesene Arten: Siehe bei BUNZA & KOZ.UR 1 17 1 

Gattung Stykella KOZUR 1 17 1  
Derivatio nominis: Zu Ehren von F'rau Dr. 0. Styk, Warszawa 
Bemerkungen: Die ursprünglich als Untergattung zu Cytheropteron ge
stellte Stykella wirJ hier zur G.attung erhoben. Die Ähnlichkeit zu der 
möglicherweise polyphyletischen Gattung Cytheropteron beruht auf Ho
möomorphie, zumindest hinsichtlich derjenigen Vertreter, die sich an die 
Typusart von Cytheropteron anschließen. Zu Stykella gehört möglicher
weise auch die bei OER TLI ( 1 172 : Taf. 4, Fig. 58 - 6 0 )  unter inde�. gen. et 



spec. abgebi}.dete Form. 

Gattung Boogaardella KOZ UR 1 1 7 1  
Bemerkungen: Boogaardella wurde ursprünglich als Untergattung von 
Sohnetta KOZ UR 1 1 7 1  aufgefaßt. Sohnetta hil te rmani KOZ UR 1 7 7 1  und 
Boogaardella triassica (KOZUR & BOLZ 1 1 7 1 )  sind sic;h auch so ähnlich, 
dai3 eine unmittelbare verwandtschaftliche Beziehung sehr wahrsehe inlich 
ist. Durch neuere l)ntersuchungen ist es jedoch fraglich geworden, ob 
Sohnetta hiltermanni mit Sohnetta muelle ri KOZ UR 1 7 7 1 ,  der Typusart von 
Sohnetta, direkt verwandt ist. Auf jeden Fall sind die beiden Typusarten 
Sohnetta muelleri und Boogaardella triassica so unterschiedlich, daß eine 
Trennung in zwei Gattungen gerechtfertigt ist. Sohnetta hilte rmanni kann 
nur mit Vorbehalt bei Sohnetta belassen werden. 

Beschreibung einiger neuer Ostracoden-Gattungen und -Arten 

V 
r.attung Casachstanel-la SLEJFER 1 7 6 6  
Casachstanella germanica n. sp. 
1<}68 Casachstanella cf. schungayica SCHLEIFER 1 9 6 6  - KOZ UR, S. 5 0 2 ,  

T af. 3 , F ig. 1 4- 1 8 
Derivatio nominis:.Nach dem Vorkommen im germanischen Becken 
Holotypus: Das Exemplar Nr. 1 1 6/8 5 bei KOZUR 1 96 8  a, Taf. 3, Fig. 1 8  
Stratum typicum: F as san I Longobard-G renzbe reich ( mo2 I mo 3 -Grenzbe-

_reich) 
Diagn·ose: Kleinwüchsig; LK etwas größer als RK. Vorderende in der Auf
eicht nicht abgestumpft. Dorsalrand lang, gerade; vorn mit Dorsalecke. 
Seitliche Schalenoberfläche retikuliert. Der ante rodor sale Augenknoten 
ist nach unten rippenartig bis etwa zur Mitte des Vorderrandes verlängert 
Dahinter liegt eine breite Aufwulstung. Das hintere Drittel ist (bis auf das 
posteroventrale feld) kräftig aufgebläht. In der unteren Schalenhälfte sind 
zwei große Aufheulungen vorhanden, die ventral durch eine Rippe gekappt 
werden. Ventralfläche breit, abgeflacht, mit zahlreichen scharfen Längs
rippen bedeckt. Sexualdimorphismus sehr deutlich. J!/ größer, länger, 
mit sehr großer terminaler Aufbeulung. 
Ökologie: Mesohalinikum bis Pliohalinikum, ? Bra�hyhalinikum. 
Vorkommen: Fass an I Longobard-G renz be reich des ge rmani sehen Beckens 
Beziehungen: Bei Casachstariella schungayica SLEJFER 1 76 6  ist die Ven
tralfläche in der Aufsicht vorn breit abgestumpft. Auf�erdem weist sie wie 
bei Blomella n. gen. noch einen breiten glatten Randwulst auf. Der Augen
knoten ist schwächer ausgeprägt als bei Casachstanella germanica n. sp. 

Gattung Blomella n. gen. 
Derivatio nominis: Zu Ehren von Dr. G. I. BLOM, Gorki 
Typusart: Spelut1cella sulcata KOZ UR 1 7 6 8  
Diagnose: Klein bis mittelgroß; L k  größer als RK, überragt diese längs 
des gesamten Randes. Vorderende in der Aufsicht breit abgestumpft. Dor-
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salrand der Lk konvex, bei der RK im mittleren Teil gerade, fließend in 
die·gerundeten Endränder übergehend. Ventralfläche extrem stark verbrei
tert; Oberseite der ventralen F lügelung glatt bis grob retikuliert. Ventral 
fläche längsberippt, mit breiter Randrippe und glattem Randsaum. 
Schloß der LK mit schwachen, länglichen terminalen Zahngruben, zwi-
sc :1en denen sich eine Leiste erstreckt. Darüber 1 iegt eine deutliche F·ur
ehe, ü·ber der sich eine kurze, nach außen verlagerte Ausweichfurche be
findet. Die LK besitzt eine deutliche Schloßfurche; die innere Schloßleiste 
zeigt ran dlich s eh wache, langge streckte �ahnähnliche Erhöhungen, wäh
rend das Mittelschloß insgesamt etwas eingesenkt ist. 
Sexualdimorphismus sehr stark ausgt;prägt. Die oo sind beträchtlich kür
zer und noch etwas breiter als die Ö�{ die eine s;hr starke terminale Auf
beulung besitzen. 
Ökologie: Brackwas se rostracoden 
Vorkommen: Oberanis des germanischen Beckens und des Prikaspi-Gebie

te s 
Zugewiesene Arten: Speluncella sulcata KOZ UR 1 9 6 8  

Blomella n. sp. ( Beschreibung erfolgt an anderer 
Stelle) 

Beziehungen: Die G attung Blomella nimmt eine wichtige Stellung inner
halb der frühen Speluncellidae ein. Durch Übergang des in der Aufsicht 
breit abgestumpften Vorderendes in ein spitz auslaufendes Vorderende, 
deutliche Retikulie rung der Seitenflächen. Ausbildung eines langen, auch 
in derLK der <f� im mittleren Teil geraden Dorsalrandes und Einsenkung 
eines Sulcus auf den Seitenflächen geht Blomella fließend in Remocythere 
BEUTLE R & GRÜNDEL 1 1 63 über ( Blomella sul cata - Remocythere' n. sp. 
- Rernocythere alata levis - ·Remocythere alata alata: vgl. KOZUR 1 7 6 7 ) . 
Eine zweite, sehr inte re s san te Entwicklungs reihe führt. von Blomella 
sulcata über Blomella n. sp. zu Casachstanella schungayica und schließ
lich zu Casachstanella germanica. Dabei bleibt das in der Aufsicht breit 
abgestumpfte Vorderende zunächst erhalten, der Sulcus an der Oberseite 
der ventralen Flügelung wird so breit, daß zwei getrennte knotenartige 
Aufwulstungen entstehen. Danach bildet sich ein Augenknoten und eine 
weitere große Aufwulstung hinter dem Augenknoten heraus. Die terminale 
Aufbeulung. 

ist bei beiden Geschlechtern vorhanden, bei den 6;! aber we
sent-lich größer. Die kräftige Randrippe und der glatte Randsaum auf der 
Ventralfläche sind bei Casachstanella schungayica noch vorhanden und 
erst bei Casachstanella germanica fehlen sie. Bei dieser Art ist das Vor
derende in der Aufsicht zugespitzt. 
Interessante Übergangsformen zwi sehen Speluncella urid Blomella bzw. 
Pul viella sind Speluncella ascendens DIEBEL 1 96 5 ,  bei der noch ein 
schwacher Sulcus auf der schmalen Oberfläche der Flügelung zu erkennen 
ist und nur die RK in der Aufsicht ein abgestumpftes Vorderende aufweist" 
und Pulviella petersbergensis (DIE BEL 1 9 6 5 ) ,  die keine ventrale Flüge
lung aufweist und bei der ebenfalls die RK in der Aufsicht am Vorderende 
eine meist etwas rudimentäre Verbreiterung aufweist; möglicherweise 
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handelt es s_ich jedoch bei der mehr knotenartigen Abstumpfung des Vor
derendes der RK bei�· petersbergensis um eine homöomorphe Bildung zur 
Abstumpfung des Vorderendes bei Blomella, die nicht auf verwandtschaft
liche Beziehungen hindeutet. Dagegen sind Blomella sulcata und Speluncel
la ascendens sicherlich sehr eng verwandt. Ergän�/end sei hier noch mit
geteilt, daß die Typusart von Pulviella - P. ovalis SNEJDER 1 15 7  - mögli
cherweise zu Speluncella gehört. In diesem Falle müßten alle anderen bis
her zu Pulviella gerechneten Arten zu Laevicythere BEUTLER & GRÜN
DEL 1 9 6 3  gestellt werden. Zur Klärung dieser Frage wird demnächst eine 
Nachuntersuchung des Halotypus von Pul viella ovalis durchgeführt. 

GattÜng Kiselevskella n. gen. 
Derivatio nominis: Zu Ehren von HeJ rn Dr. F. JU. KISELE VSKIJ, Saratov 
Typusart: Lutkevichinella ? crispa SLEJFER 1 9 6 6  
Dia.gnose: Mittelgroß, Seitenumriß rectangular. Seitliche Schalenoberflä
che glatt bis retikuliert, mit mindestens zwei, meist aber mehr Längsrip
pen bedeckt, von denen die beiden größeren annähernd gerade, die kleine
ren auch diagonal oder mannigfach gebogen verlaufen. Die untere kräftige 
Rippe biegt vorn nach ohen um und bildet hier vielfach eine Vorderrand
rippe, die sich randparallel bis zum Dorsalrand erstreckt. Eine schmale, 
abgeflachte Ventralfläche kann aus gebildet sein. Sulcu s S 1 und 52 deutli eh. 
Schloß lophodopt. Verkalkte Innenlamelle schmal bis mäßig breit. 
Ökdogie: Pliohalinikum - Brachyhalinikum 
Vorkommen: Oberstes Olenek bis Mitt"elanis. Germanisches Becken und 

Prikaspi-Ge biet. 
Zuge wie sene Arten: Lutkevichinella ? c rispa SLEJF' ER 1 9 6 6  

? Glorianella bisulcata KOZUR 1 9 6 8  
Kiselev skella n. sp. (Be sehre ibung erfolgt an anderer 

Stelle) 
Beziehungen: Die genetisch engsten Beziehungen bestehen zu Lutk,evichinel
la (CytherissineÜa) SNEJDER 1 9 5 6 ,  die aber stets (wenn überhaupt) nur 
eine mediane Längsrippe aufweist und außerdem kleiner ist. Anordnung, 
Zahl und Verlauf der Lateralrippen sind bei den Glorianellidae innerhalb 
z. T. großer Artgruppen auffällig konstant und können daher zur Unter
scheidung von Gattungen und Untergattungen herangezogen werden. "Glo
rianella11 bisulcata KOZUR 1 9 6 8  ist eine Übergangsform zwischen Lutke
vichinella (Cytherissinella) und Kiselevskella. Kiesclevskella n. sp. un
terscheidet sich von der Typusart durch eine sehr hohe Zahl von Längs
rippen, geringere seitliche Wölbung und völlig fehlende Abflachung der 
Ventralfläche. 
Die Gattung Mockella ist wesentlich kleiner (halb so groß) und besitzt 
einen gedrungenen subtriangularen Seitenumriß mit schwach konvexer 
ventraler Umrißlinie. 
Beziehungen zu Veghicythere n. gen. siehe dort. 
Die Kiselevskella-G ruppe, vor allem die sehr ähnlichen, aber bisher 
noch nicht bearbeiteten marinen Formen kommen am ehesten als Aus-

1 2  



g an g sfor men fü r L oph o d e n t i n a  A PO S T O L  ESC U 19 5 9  in F r ag e ,  d i e  n a c h  
fr e undl i c h e r mün dl i c h e r M it t e ilun g  v o n  D r .  J. G R ÜN DEL die  Aus gang s fo r m  
de r T r a chyle  b e  r i didae s e in s ol l .  Ich  h al t e  j e do e h  e ine . Ab s t a m mun g de r 
T r a c h yl e be r ididae v on de r Boog a a r de l l a - G r up p e  fü r wah r s c he in l ic he r .  

G a t t ung P r  ik a s p i e l l a  n .  g e n .  
De r ivat io nomin i s : N a c h  de m häufig en A uft&e t en i m  P r ik a s p i-G e b ie t .  
T ypusa _r t :· Renn g a rt e n e l l a  d i s t in c t a  STA RO Z I L O V A  1 9 6 8  
D i a gn o s e :  Seh r kle in wü c h s i g  b i s  kl e in wü c h s ig ,  un g l e ichkl app ig . D ie R K  
ste h t  dor s al d e utl i ch übe r ,  s on s t  übe r r a g t  d i e  L K d i e  R K  e t wa s .  S e i  tenum 
r i ß  subre e tangul a r bi s r e c t angula r .  S e i t l i c h e  S c hale nwöl bun g  v o r  alle m n a 
he de m Vent r al r and s t a r k .  Se it en fl ä c hen gl at t ,  m e i s t  m i t  e ine r d i a g on a l  
n a c h  h inten  o b e n  v e rl aufen den L a t e r al r ip p e , d i e  b e i  d e n  a m  hö c h s t en ent -· 
wic ke l t en F o r men p o s t e r o do rsal p a r a l l e l  zum Hin t e r r an d  n a c h  unt en um 
b iegt,  wo s i e  s i c h  m i t  de r s t e t s deutl i ch en V en t r al r ip p e  ve r bind e t .  Kl e ine 
V o r de r  ran d r ippe aus g e b i l de t .  Sul c i S 1 un d S 2  de ut l i c h .  V en t r al fl ä c h e  b r e it ,  
hint en a bg e s tumpf t ,  l äng s b e r ipp t ,  m e i s t  s t a r k  g e fl ü g e l t .  S c hl o ß  l op ho d on t  
m i t  dur eh g e hen de r S c h l o ßfur e h e .  V e r  k al k t e  Inn e n l a melle  s eh mal.  
Ökol og ie : B r ac k wa s s e r o s t r a c o de n .  
V or k o m men : Obe r st e s  Olen e k  b i s  unt e r e Mit t,sl t r ia s  de s P r i k a s p i - G e b ie te s.  
Z ug e wie s en e  A r t en :  Renngar t e n e l l a  a vdus in i  SJ'.f1E J D E R  1 96 0  

Gl o r iancl l a  p hil ipp t s chuk i  SL E J F  E R  196 6  
v 

Renn g a r t e n e l l a  aue r b a c h i  SL E J F E R  1 96 6  
. ." 

Renn g a r t e n e l l a  d i s t in c t a  S TA RO Z IL O V A  1 96 8  
( Syn ony m :  R e nn garten e l l a  al i gc r a  S TA R OZILO V A  196 8 ;  S e xual d i m o r p h i s -

mus!) � 

G l o r ianell a  c ul t a  STA RO Z IL O VA 1 9 6 8  
. --.I-

B e zie hunge n : G l o r ian e l l a  SN E J D E R  1 95 6  i s t  ·we s ent l i c h g rö ß e r ( im V olu-
men dur ch s chn it t l i c h  4 x so g r o ß  wie P r ik a s p i e l l a )  und b e s it z t  v o rn und 
h in t en e ine z .  T .  g e z ähn e l te Kal k l amel l e ,  d i e vo r a l l e m v o rn r e c ht b r ei t  
i s t .  A uße r d e m i s t  d i e  V ent r alfl ä c h e  bei P r ik a sp i e l l a  i m  Ve r hältni s zur 
g erin g e n  G r ö ß e  v ie l  stä r ke r g e f l ü g e lt ( F lü g e lung vom Sp elun c e ll a - T yp ,  mit 
Ausna hme von �· p hil ipp t s c huk i ) .  Die L at e  r alr ipp�n b e i  G l o r ian ella s in d  
v i e l  d e utl ic he r a us g ep r ä gt und v i e l fa c h  ( vo r  a l l e m  a m  H int er r an d )  l ame l 
l en a r t ig h o c h ,  wob e i  s i e  p o s t e r o do r s a l ,  p o s t e r o ve ntral un d z .  T .  n o c h  an 
and e r en St el l en maue r a r t i g  e rhöht  s in d  o der h ie r  in D o r nen aus la ufen . D a s  
S c h l o ß  von P r i k a s p i el l a  we i s t  e ine dur c h g e hen de b r e i t e  S ch l o ßfur c h e  i n  de r 
·R K  a uf ,  w äh r e n d  b e i  G l o r ian e l l a die Sch loßfur ch e in de r M i t t e  aus s e tzt .  
B e i de r U nt e rg attun g  G l o r i an e l l a  ( R enn g a r te n e l l a ) ,  wo d i e  L at e r al r ipp en · 

fe h l e n ,  befinden s ic h  abe r p o s t e r odo r s a l  un d p o s te r o ve nt r a 1  e be nfall s D o r -
v . 

nen . D ie U n t e r g a t t ung R e nn g a r t en e l l a  SN E JD E R  195 7  wi r d  h ie r auf d i e  Ty-
pus a r t  un d G 1 o r ian e l l a  ( Re nn g a r t e n e l l a )  r e t i c ul at a  KO Z U R  1 97 0  b e s c h ränk� 

P r ika s p ie lia c ul t a  S TA RO i iLO V  A 1 96 8  i s t  ein e  Übe r g an g sfo r m  z wi s c h en 
G l o r ian e l l a  und P r ik a s p i e l l a .  D i e  L at e r al r ipp en . s in d  s c h on w i e  b e i G l o r ia-:
n e l l a  ( G l o r ian e l l a )  ent wi c kel t,  wenn auc h s ch wä che · r  a u s g e p r ägt.  Die  ge-
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r in g e  G r ö ß e , s t a r k e  vent r al e  F l ü g e lung s o w i e  d i e  hö c h s ten s s ch w a c h  an g e 
d'eut e t e  ran dl i ehe Kalkla m e l l e  r e c ht fe r t ig e n  j e d o c h  e ine  Z uo r dnun g  zur G at
tun g  P r ik a s p i e l l a . 

G attun g  Schl e ife r e l l a  n .  g en .  , 
Dedvat io n o min i s : Zu E h r e n  von F'r au D r .  A .  G .  SL E J F E R ,  M o s kau 

v 
T yp u s a rt:  L ut k e v i c h in e l l a ? t s ch a r in g i n i  SL E J F ER 1 9 6 6  
Diagn o s e: M it t e l g r o ß .  S e i t enumr i ß  l an g g e s t r e ck t  r e cht e c k i g .  Se i tl ic he 
W öl bun g s e h r  g e r i n g .  V o rn un d an t e r o vent r al i s t  e in e  b r e it e ,  h in t en un d 
p o s te r o ven t r al e ine s c h mal e Kalk l a m el l e  e n t w i c ke l t .  A m  V o r de r r an d ,  
s c h wa c h  ang e deut e t  mitunt e r  auch a m  H int e r r an d  i st d i e  Kal k l a m e l l e  g e 
zähne!  t .  Se i t l i c h e  S c h a l en obe r fl ä che r e t ikul i e r t  un d m i t  un r e g el mä ß ige n ,  
v o rn h o c h g e bo g e n en L äng s r ippen bede c k t .  Sul c u  s S 1 un d S 2  deut l i c h .  V en 
t r a l fl ä c h e  n i c ht abg efl a c ht . S c h l o ß  l op h o don t .  S e xual dimo r p h i s mus deut 
l i c h  (A ufbl ähun g  i m  _hin t e r en D r it t e l  be i ein e m  G e s c hl e c ht ) .  
Ökol o g ie:  B r a ck wa s s e r a s t r a c oden . 
V o r k o m men: T r i a s  de s P r ika s p i - G ebie te s ,  wah r s c he in l i c h unt e re s  bi s . 

mit t l e r e s  An i s .  
Z ug e  wie s e n e  A r t: L ut k e v i c h in e l l a  ? t s c h a r  in g in i �L E J  F E R  1 9  6 6  
B e z i e hun gen : D i e  g r ößte  Ä hnl i c hk e it be s t e h t  z u  G l o r i an e l l a  SN E J D E R  
1 9 5 6, m i t  de r d i e  G r ö ß e , de r U m r i ß ,  d i e  Aus bil dun g de r r an dl i eh en Kal k 
l a me l l e  s o wi e  d ie inn e r en S c h al en me r k m a l e  ( s o we it be kann t )  übe r e in s t i m 
men . Sehr  abwe i c h e n d  i s t  j e d o c h  die g e r in g e  Sch a l en wölbun g , d i e  ni cht 
abg e fl a c h te V e nt r al fl ä c h e  s ow i e  die  i m  V e r l auf völ l ig abwe i c hende Ripp e n 
s kulp t u r . 

G at tung T r a m m e r e l l a  n .  g en .  
. 

De r i va t i o  n o m in i s : Z u  E h r e n  von D r .  J .  T RA M M E R ,  W a r s z a wa 
T yp us a r t: T i m i r i a s e v i a  ofe n t a l en s i s  U R L IC H S  1 9 7 2  
D i a gn o s e : L K  g r öß e r a l s R K: Sei tenum r i ß  g e d runge n  o val  bi s r e c ht e c k i g .  
D o r s al r and ann ä h e rn d  g e r ade bi s deut l i ch k on v e x .  En d r än de r  g e run de t ; 
v e n t r a l e  U m r ißl in i e s c h wa c h  konve x .  D i e  Skulp tur be s t e ht aus z ah l r e ichen 
un r e g e l mä ß ig en L äng s r ip p en , z wi s c hen denen d i e  Schal en obe rfl ä che  
s c h w a c h  g r ubig bi s gl at t i s t .  V o rn un d h in t en s in d  deutl i ch e  Rand r ip p en 
aus gebil de t .  E in s c h wa c h e r  Augenkn oten k ann v o rhanden s e in .  D a s  Schl o ß  
i s t  l op ho don t . D i e  ve r k a l k t e  Inn en l am e l l e  i s t  v o rn br e i t ,  s on s t  s c h mal ; V e 
s t ibul a s ind v o r hande n .  D a s  z ent r a l e  Schl ie ß mu s k e l fel d be s t e ht aus 4 in 
e in e r R e ihe s e nk re c h t  übe r e in an d e r l i e g en d e r N a r ben . 
V o r ko m men: Obe r n o r  bis R hät ; t e t hy a l e  J r i a s .  . . B e z i e hung e n :  Z u  T i m i r i a s e v i a  MA N D E L STA M  1 9 4 7  be s t e h t  ke ine Ahn l i c h 
k e it D a g egen be s t e ht g r o ße Ä hn l i chke i t  mit A c an t h o c ythe r e  S Y L V E S T E R 
B RA DL E Y 1 9 5 6 ,  d i e s i c h  be i gl e i c h e m  U m r i ß  un d ä hnl i c h e r Skul p tur 
dur c h  d a s l obo don te Schl o ß  un t e r s che ide t .  

G at tun g  V e g h i c yt h e r e  n .  g en .  
D e r i v a t i o  nomini s :  Z u  E h r en v on F rau P r o f .  D r .  E .  V EG H , B ud ap e s t  
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T ypu sart :  Lut kcv i c hin e l l a  (C y t h e r i s s in e l l a )  mul t i s t r i a t a  Kü Z UR l -1 7 0  
Diagn o s e :  Kl e in wü c h s i g ,  dünn s c h a l i g .  Se it l i c he Kl ap p en\vö l bun g s e h r  g e 
r in g . Se i t enu m r i ß  l ang g e str e c kt  t r iangul a r  mit  konka ve r vent r al e r Um r i ß 
l i n i e  und s p i t z  g e rund ete m H i nte rende . Se it l i che  Sch a l enobe r f l ä c h e  m i t  
me h r e ren L äng s r ippen be de c k t. von denen d ie be iden k r äft i g s t en h i n t en 
v e r bunden s ind . Su l c  i S 1 und v o r  al l e m  52 d e ut l i c h .  Schi o ß  l op h o d ont . V e r
kalk t e  In ne nl a me l l e b r e i t ,  vo rn und h int en mit  d e ut l i c hen V e s t ibu l a . 
Ök ol o g i e : P s y c h r o s p h ä r i s c he o z e an i s c h e  T i e fwa s s e r o s t r a c o den . 
V o r  k o mme n : übe r an i s von U n g a rn un d Ö s t e  r r e i  eh . 
Z ug ewiesene A rt: L u t k e v i c h in e l l a  ( C yt h e r i s s in e l l a )  mu l t i s t ria t a  KüZ U R  

1970 

B e z i e hung en : Ki s e l e v s k e l l a  n .  g en .  unt e r s c h e i d e t  s i c h  vo r al l e m  du r c h den · 
abwe i chen den S e i te n u m r i ß  und d i e  g rö ße r e  s e i tli c h e  Kl app e n wö l bun g . '  
M o c k e l l a  B U N ZA & KO Z UR 1 9 7 1  i s t k l e iner , det· Se i tenu m r i ß  i s t  g e d run - . 
g e n  und d i e  s e itl i eh e  Kl app en wöl bung we s en t l ·i eh k räftig er.  

Die Gl ie de rung de r C ythe ro c op ina in übe rfa mil i en urfd s u p  r a g en er is e h e  
Taxon o m i e  de r t r i a s s i s c hen C ythe r o c op ina 

Die  S y s te ma t i k  de r C yt h e r o c op in a  ist  z .  Z .  n o c h-un befri e d i g e n d  und k ann 
nur dur c h  de t a il l i e r t e  Un t e r s u c hun g e n  de s W e i c h k ö rpe r b a u e s r e z.'ent e r  V er
t r e t e r ,  s ow i e  da s Stu d i u m  d e r p hy l o g e n e t i s c hen Ent wickl un g  de r t r ia s si
s e hen un d j u r a s s i s c h e n  C ythe r o c op ina g e kl ä r t  we r de n .  In d·e r  T r i a s  s in d  
be r e i t s  d i e  St a m mg r uppen a l l e r  s p ä te r e n  C ythe r o c op in a-G r o ßg ruppen v o r 
h and en, i m  Ju r a  e rfolgt  ih r e  we it g e he n de D iffe r e n z ie rung . Ob d i e  C yt h e 
r o c op in a- G r o ß g ruppen den Rang von Obe rfa m il i e n  m i t  me h r e r e n  F a m il i 
e n  ode r den R ang von F a m i l ien mit  m e h r e r en U nt e r f a m il ien e r h a lten s o l l 
ten , h ä n g t  v o m  s y s t e m at i s c h en Rang de r C ythe r o c opina s e lb st  a b .  · D ie C y - . 
t h e r o c op in a  wu r den b i s he r  n u r  von e in ig e n  P al äont o l o g e n  als Untero r dnung 
an e r k an n t .  W enn je do c h  G. HA R T M AN N  ( f r e undl i c h e  b r ie fl i ch e  M _1t t e i lun g )  · 

b e a b s ic h t i g t , e ine  Obe r fa m il i e  Te r r e s t r ic yt h e r a c e a  e in z ufü h r en , d ann muß 
man z wang s l äuf i g  die C yt h e ro c op in a  als e ig en e  U nt e r o r dnun g  an e rkennen. 
An deren fall s m ü ß t e  m an die C yth e r a c e a  s .  1. un d die B a i r di a c e a  al s U n t er-

·o r dnun g P o d o c op ina s .  s tr. zus a m m enf a s s en ( vg l .  Kü Z U R 1 9 72) . A uf j e 
den F al l  s in d  d i e  b i s h e r b e st e h en den F a m i l i en de r C yt h e ro c op in a  b z w .  C y 
t h e r a c e a  s . l .  in ih r e m U m fang un d R an g  s o  ungl e i c h we r t i g ,  da ß die  Sy s t e 
mat i k  de r C ythe r ocnp in a g r ün dl i c h  ü b e r arbe i t e t  werden muß .  H i e r werden 
die  C yt h e r o c op in a  vorl äuf ig al s U nteror dnung ang e s e h en un d e in ig e  Obe r 
fa m i l ien ausge s c h ie de n .  Bei der E rn i e drigun g  d e r C ythe ro c op in a  z ur 
Ob e rfa mil i e  m ü ßtmdie unt e n aufg e fü h r ten Obe rf a m i l ien der Rang v on F a 
mil i e n  un d d ie F a m il ien den Rang v on U n t e rfamil ien e rh al te n .  Unt erfami
l i en un d Tr ibus we rden nur d ann auf g e fü h r t ,  wenn d ie s für die Sy s t e m a t ik 
de r tri a s s i s c h en C yt h e ro c o p in a  ode r f ü r  die h i e r v org e l e gt e  Ein t e ilung 
die s e r  U n tero r dnun g ( z .  B. b e i  N e uf a s sun g  der U n t erf a m il ien o d e r T r ibus ) 
v on B e de utung i s t .  V o l l s tän d i g e  Gattun g s l i sten. werden nur b e i  denj e nigen 
F a m il ien , U n te rfa m il i en un d Tribus aufg eführt , die  ihre Haup t verbre itung 
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in de r T r i a s hab e n .  Son s t  we rden n i cht-t r i a s s i s ch e  G at t un g en nur dann 
aufg e führ t ,  

. 
wenn di e s  zur Klä run g  sp e zi e ll e r  P r o bleme n o t wen dig i s t od e r  

wenn de r U mfang de r sup r a g ene r i  s e hen T axa b e t rä cht l i ch g e än d e r t  wur de . 

Ob e r fami l i e  C yt he r a c e a  BAIRD 1 8 5 0  s. s t r .  
B e me r kung e n: N a c h  e ine r fr e un dli che n M it te ilung v o n  J. G R Ü N D E L  g e h ö r e n  
a u c h  d i e  C ythe r i d a e  zu de r v on KOZ U R  1 9 72 aus g e s c h i e de n en O b e r famil ie  
L imn o c yt h e r a c e a ,  d i e  damit  umb enannt we r den muß . 

. 
?' -Fami l i e  P e rmian i d a e  SA RA P O V A  1 9 4 8  
V o r k omme n :  Obe rpe rm 
B eme r kung en :  Im S e i te num r i ß  un d in de r Skulptur s t immen die Pe r m ian i 
d a e  mit p r imit i v e n  G l o r  ian e l l i dae übe r e in .  Im S chlo ß b au un t e r s  eh e iden s i e  
s i c h  n u r  dur c h  d a s in v e r s e  S chloß ( Z a hn g ruben i n  de r R K) . N a c h  KAS E V A 
RO VA 1 1 5 8  b e s it z t  Pe rmiana j .e d o ch e in S ch l ie ßmus k e l fe l d  mi t nur 3 N a r 
ben, wodur c h  s ie s i c h  b e t rä c h tl i c h  von den G l o r ian e l l idae  unt e r s c h e i de n  
wür d e �  Soll t e , wa s s e h r  wah r s c h e in l i ch i s t ,  Eup e rmiana KNÜP F E R  (967 
ebenfal l s  zu den Permian i d a e  gehö r<:;n ,  d ann i s t  d a s S c h l i e ßmusk elfe l d  d i e 
s e r G rupp e s o  a b w e i c h e n d ,  d a ß  sel b st e in e  Z uge h ö r igke it  zu den C y t h e r o 
c op in a  f r a g l i ch wä r e . · A l l e r d ing s b e s t e h t  die M ög l ichke it , d a ß  z wi s c h en den 
zwe i g r o ß e n  M u s k e ln a r b en d e s b e i  KN ÜPF E R  ( 1 9 6 7, T af. 3 ,  F i g .  7)  ab g e 
bil de t e n  Mu.s k e l fe l de s  v on E upermiana n o c h  e ine we i t e re N a r be e xi s t i e rt,  
die auf G rund de r E rh a l t un g  n i cht s i c h t b a r w a r .  D ann be s tände  da s zen t r a 
l e  $ch l ie ßmuskelfe l d  aus 3 üb e r e in ande r l i e g en den N a r b en , w i e  b e i  KO
C E TKO V A  1 96 8  an g e g e b e n , und e ine r d a r ü b e r b e fin dl i c h en v i e r t en kle i 
n e n  N a r be .  

F amil i e  G l o r ian e ll id a e  SN E J D E R  1 1 60 
Unte r famil ie  Gl o r ian e l l in a e  S NE JD E R  1 7 6 0  
G a t tun g G l o r ian e l l a  �NEJ D ER 1 9  5 6  
V o r k omme n :  Il l y r  - L on g oba r d ,  g e rman i s ch e s  Bec ken un d P r i k a s p i-G e 

b ie t ,  Pl iha l in ik�1m b i s  B ra c h yhal in ikum. 
U n t e r g a t tun g Renn g a r t e n e l l a  S N E J D E R  1 95 7  
V o r komme n :  ? Il l y r ,  F a s s an ,  g e r man i s ch e s  B e cken un d P r ika sp i - G e b i e t , 

Pl iohal iniku.r:n b i s  B r a chyhal in ikum.  
G a t tung S c h l e ife rel la  n .  g en .  
Vo r komme n :  Ol e n e k  bi s unt e r e  M it t e l t r ia s  de s P r ik a s p i-G e b ie te s .  
Beme r kung e n :  U n t e r d e n  G l o r ian e l l inae we r den die g ro ß wü ch s ig en , k räf
t ig  s kulp tur i e r ten G l o r i an e l l i d a e  mit  r an dl i ehe r Kalklamel l e ,  d i e  v o r  a l 
lem v o r n  s e h r  b r e i t  i s t , zus a mme ngefa ß t . Schl ot.�fur c h e  in de r R K  me i s t  
( ?  imme r )  n ur i n  d e r v o r de r e n  Häl fte de s Schl o ß r an de s e n t wicke l t . 

V 
U n t e r famil i e  C ythe r i s s in e l l in a e  SN E J D ER 1 1 6 0  
Ga t tun g Lutke v i c h in e l la SN E J D E R  1 9  5 6  

---

Vo r kommen:  B r ahman ian - N o r ,  ? Rhä t ,  M iohal in ikum - Hyp o s al ina r ,  
we l twe it . 
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Unt e rgattun g  C yt h e ri s s in e l l a  SN E J D E R  1 9 56 
V or-kommen:  ? J ak ut ian , Oi ene c k  - L on g o b ard , M io h a l in ikum - E uhal in i: 

,..kum ,  E ura s ie n .  
Tria s s in el l a  SN E J D E R  1 9 56 -------
V ork o mme n': O l e n e k - F a s s an ,  marin , z .  T .  bra c hyhalin - marin , Prika sp i 

G e b i e t  un d ge rman i s che s B e ck en . 
G at tun g  T s c h e rdynz.::viana KA SE VAROV A  195"8 
V orkomme n :  Obe rp e rm 

'tl 
G at tun g  Aral s o r e lta SLE J F E R  1966 
V o r kommen : Obe re s Ol enek  ode r un t e r e  M itt e l t r i a s  d e s P r ik a s p i - G e b ie t e s  

G at tun g  Mo v s cho vit s chia KOZ U R  19 71 
V o r k ommen: Karn - Rh ä t ,  marin , t e thyale  T r i a s .  
Gat tung Sohn e t t a  KOZU R 1 97 1 
Vo r k ommen : An i s  - Ka rn , ma r in ,  t e t h yal e T r i a s .  
G a t tun g  Ki s e l e v s k e lla n .  g en .  
V o r k omme n :  Obe r e s Olen e k  b i s  un te r e  M i t t e l t r ia s  de s P r i k a sp i - G e b i e t e s 

un d de s g e r m an i s c he n B e c k e n s ,  B r a c k wa s s e r. 
G at tun g  P r ik a s p i e lla n .  g en .  
Vo r k o rr.men:  Obe r e s  Ol en e k  b i s  un t e re M it t e ltria s de s P r ik a s p i - G ebie t e s ,  

B r ac k wa s s e r  
G a t tun g  V e g hic ythe  r e  n .  g e n .  
V o r k ommen : An i s ,  te t hy a l e  T r i a s ,  ma r in ,  o z e an i s c he T iefwa s s e rfaunen . 
? Gat tung M o c k e l l a  B U NZA & KOZU R 1171 
V o rkommen: L a d in - Karn d e r. a u s t roalp in en , d ina r i s chen un d we s tme d i 

t e r r an en F aun enpro vin z,  ma r in un d b r a c h yhal in - ma rin .  
? T e l o cythe r e  KO Z U R  1 9 7 0  
V ork omme n :  Il l y r  b i s  b a s al e s L ongoba r d, P r i k a sp i - G e b ie t  un d g e rman i -

s ch e s B e cken , Pl iohal in ikum-B r a chyhal in ikum. 
B e me r kung e n :  D ie Zuo r dnun g  von M o c k el l a  i s t  un s i c he r, da d ie Inn en merk
mal e un zur e i chend b e kann t  s in d .  T e l o c yth e r e g e hö r t  mögl ic h e r we i s e  zu 
e ine r s e lb s t s t än d i g e n  U nt e r famil i e  inn e rhal b  der G l o r ian ell idae . 

M o v s c h o v i t s c h i a  v e rmi t t e l t  z wi s c h e n  d e n  C ythe r i s s in e l l inae  un d de r C y 
the rur i dae . D i e  s t rat i g r aph i s ch ä l t e r en F o r me n  h a b en n o c h  dur c h we g  
kur ze,  h o h e  t e rminale S c h l o ßzähne in de r R K ,  wäh r e n d  e in ig e  d e r  s t r a 
t i grap h i s c h  j ün g e ren F o r me n  ( b e s on d e r s  d ie j e n i g e n  a u s  dem R h ät )  s chon 
lang g e s t r e ck t e  Z a hnp l at t en b e s i t ze n ,  die  ab e r  im U nt e r s c h i e d  z u  de r ty
p i s c h e n  C yt h e rur i d a e - G at tung Dome r i a  H E RR IG 1969 n i cht  k renul ie rt 
s in d .  In d e n  ü b r i g e n  M e r kma len st imme n d i e  rhä t i s ch en M o v s c h o vi t s c hia 
A rt e n  s c hon we i t g e he n d  mit Dome r ia ü b e r e in .  U m  e inen mög l i c h s t  p ra k 
ti s c h en Schn itt  z w i s chen den G l o r iane ll ida e ( C yt h e r i s s in e l l in a e ) un d den 
C yt he rur i d a e  zu haben , we r den d i e  F o r men mit C yt h e r ur ida e - ähnl i c h e m  
Umr i ß  und glatt e n  S c hl o ß e l e ment en n o c h  zuden C yt h e r i s s in e l l in a e , F o r 
men mit  k r enul i e  r t en t e rminale n E l eme n t e n  zu· den C ythe r ur i d a e  g e s t e l l t .  

Im ü b e  rpe r m  n ä h e rn s i ch d i e  Sp e l un c e l l id a e  und d ie G l orian e l l id a e , sp e -

1 7  



z ie l l  i h r e  S.ta mrn- und Hattpt g rup p e , di e C yt h e r i s s in e l l in a e , m e h r  u n d  
me hr a n .  Be i d e n  von KOCETKOVA 1 9 68 zu r G a t t u n g  T s ch e r dy n z e v iana 
g e s t e l l ten obe rp e r m i s c h e n  A r t e n  ( g e h ö r en z u  e in e r n e u en Gattun g )  mit 
s t a r k e r ve n t r al e r  Fl ü g e l u n g  vom Sp e lun c e l l a - Typ i s t  es ohn e  Kenn t n i s  de s 
S c h loßbau e s z .  Z. n i c h t  m ö gl i c h ,  s ie e xa k t  zu d e n  Sp e lun c e l l idae od e r  G l o
r ian e l l ida e z u zuo r dn e n .  Sie  ä hn el-n z wa r  we it meh r den Sp e lun c e l l idae , 
a b e r e s  g ib t  in de r U n t e r - un d M itt e l t r i a s au c h  C ythe r i s s in e l l in ae ( P r ika
s p ie l l a  n.  g e n .  ) ,  d ie  e i n e  s t a r ke vent r al e  Fl ü g elung vom Sp e l un c e l l a - Typ 
au fwe i s en . E s  b e s t e ht a u c h  die M ö gl i c hk e i t ,  d a ß  die s e  s t a r k  g e fl ü ge l t en 
ob e r p e r mi s c he n  For me n  als Sta m m g rupp e de r Sp e l un c ell idae u n d  G lor ia
n e l l i da e  e in un d iffe r en z ie r t e  s a don te s Sch loß aufwe i s e n . 

U n t e r famil ie  J u d a h e l l inae  SOHN 1 9 6 8  e me n d .  p ro Ju dahel l i dae SOHN 1 9 6 8  
Be m e rkun gen : D i e  p al äozoi s c he n  For m en , d i e  SOHN ( 1 9 6 8 )  zu d ie s e r  F a
mil i e  s t e l l t e , g e h ö r e n  n i c h t  z u  den C yt h e rocop in a .  
G attung J u d a h e l l a  SOHN 1 :;168 ( Synon y m  Op hthal monode lla KN Ü PF E R  � 
KO Z U R  1 9 6 8 )  
Vor kommen :  Ole n e k - R h ä t , Pl iohalin iku m  b i s  Hyposal ina r , w e l t w e i t . 
U n t e r g attung C o s t a h e l l a  KO Z UR 1 9 7 1  
Vor komme n : Br a hman ian b i s  Il l y r ,  in de r M it t e l t r i a s  n u r in oz e an i s c h en 

Tiefwa s s e rfaun e n , t e th yal e Tr i a s .  
G attung Tr odoc y t h e r e  KO Z U R  1 9 7 1  
Vor komme n : A n i s ,  n u r  in oz e an i s ch e n  Ti efwa s s e rfau ne n , t e th yal e T r i a s . 

U n t e :I-fami l i e  Ka rnoc y th e r in a e  nov . 
Diagnose : S e i t e nu m r i ß  sub r e c tan gula r mit lang e m ,  g e r a d e m  Dor s a l ran d 
un d  g e ' r un d e t e n  E n d r än d e r n .  D i e  R K  übe r r a gt d i e  L K  am Dor s al r an d ,  die  
LK s t e ht a m  fr e ie n  R an d  ü b e r .  K l ap p e n  n u r s ch wa c h  g e wölbt , k r äf t i .g r e 
t ikul ie r t ,  mit  Sul cu s S l  u n d  S 2 ,  z wi s c h en de n e n  e in rundl i c he r Knot e n  
li egt . S chloß mit seh r  sch w a c h  k r enulie r t e n , man c hma l auc h glat t en,  
lan gg e s t re c k t e n  t e r min a l e n  Z ah n p l at t e n  in de r RK.  V e r k al k t e  Inn enlame l l e  
s e hr s c h ma l  m i t  s ch w a c h  an g e de ut e t e m  V e s t ibul u m .  Z ah l  de r r an d s t ä n d i
g e n  Por e nkanäle g e r in g .  
Vork ommen: Bi she r n u r  au s s ta r k  v e r b ra c kt en u n d  l imn i s chen k a rn i s c h e n  
S c hi c h t en b e kann t .  
Z u g e wiese n e  G a t t un g : Ka rnoc ythe r e  W I E NHOLZ & KO Z U R  1 9 7 0  
Be z ie hungen : D i e  C yt h e r i s s in e l l in a e , d i e  z we ifelsoh n e  d i e  V or l äu fe r de r 
K a rnoc ythe r in ae umfa s s e n  (�.' ge r ma n i c a  hat  s ic h  a us L u t k e v i c h in e l l a  l a
t a  KO Z U R  1 9 68 e n t w i c ke l t ) ,  unt e r s c h e i d e n  s i ch de utl i c h  i m  S c h l oßbau , 
;t'i m men ab e r  im U m r i ß  u n d  im we c h s e l s e i t i g e n  Ü b e r s t e h e n  d e r Kl app e n  
üb e r e in.  D a s  Sch loß de r Ka rnocythe r in a e  ent s p r i cht  de mj e n igen  de r C y
t h e r u r i dae, von den e n  s ie s i ch wie de r u m  dur c h  den U m r i ß  u n d  da s s t a r k e  
we c h s e lse i t i g e  Ü b e r s te h e n  de r Kl ap p en u n t e r s c heiden . D ie N a c h l äufe r de r 
K a r n o cythe r in ae s in d  b i s h e r  noc h n i cht  b e k ann t . Be t r ä c h tli c h e  Ähn l i c hke i t  
b e s t e h t  m i t  den  C yt h e r i da e , die  e in e  b r e it e r e  v e r k a l k t e  Inn en l a m e lle , e t 
w �  s me h r  r a n d s t än di g e  Po r e nkan ä l e  und e in e t wa s  k r äft ig e r e n  t wi e kel  te  s 
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Sch loß be s i t z e n .  

Fa m i l i e  Ke roc yth e r i dae KO Z UR 1 9 7 1  
G a t t u n g  Ke rocyt he r e  KO Z U R  & N I C KLA S  1 9 7 0  
Vor kom m e n :  K a r n  - R h ät,  mar in , t e thyal e Tr ia s 
Gattung Nor i c yt h e r e  BOLZ & K O Z U R  1 9 7 1  
V o r kom men : No r - R h ä t ,  mar in, z .  T .  b ra c h y h a l in - ma r in ,  te th yale  T!"ia s .  
Gattung Eoc ythe  re i s  A N  OE RSON 1 9  64 
V o r komme n :  Rhät  von G ro ß b r itan n ie n ,  b r a c h yh a l in - ma r in bis  e u h a l in . 
Be m e r k ung e n :  KRISTAN - TOLL MANN 1 9 7 2  und U RLI C HS 1 9 7 2  g e b en fü r 
Ke roc yt h e r e  r aibliana e in no ridonte s Sc hloß an , au f G rund d e s s en BOLZ & 

KO Z U R  ( in BU N ZA & KO Z U R  1 9 7 1 )  d ie G attung No r i cythe r e  un d Ke roc y
the r e  a b t r e nnten. Bei eigenen U n t e rsuchung en a n  K e  roc ythe r e  r a  i b l  ian a 
k onnte  j edoch fest g e s t e l l t  we r de n ,  d a ß  d ie s e A r t  s t e t s  nu r e in lophodon t e s  
od e r  ein s c h wach amp hidont e s  S chloß b e s i t z t ,  w enn d ie S c hloßl e i s te d e r LK 
vo rn knot en a r t ig verd i c k t  i s t . D i e s e V e r d i c kung i s t j e doch n u r  b e i  Fo r men 
a u s  s t a r k  be .we g te m  Wasser vorh anden und wird nie mals s .o k r äfti g  wie b e i  
Nor i c y the r e .  A m  H int e r ende d e r S c h l ol3l e i s t e  i s t  ke in k r äft ig e r  Z ahn aufge
s e tzt,  w i e  b e i  Noricyt h e r e .  Die be i U R LI C H S  ( 1 1 7 2 ,  Taf .  2 ,  F ig .  1 0  und 
1 3 )  abg e b ilde ten  E xempl a r e  von Ke rocyt h e r e  r a i b l ian a l a s s e n  k e in nor i don
t e s Schloß erk e nn e n .  D i e  Sch loßl e i s t e  de r a b g e b il de t en l in k e n  K l app e z e igt  
vorn e i n e  g e r ingfügig e , hi nt e n  k e in e  V e rdi c kun g ( vg l . dage g e n  da s t yp i s ch 
no r i don t e  Schloß e in e r  LK von Nor i c yt h e r e  h a r tmann i ,  da s b e i  BU N ZA & 

KO Z U R 1 9 7 1 ,  Taf . 8 ,  F ig .  7 a b ge b i l d e t  wu r de ) .  Be i de r von U RLI C H S  
( 1 9 7 2 ,  Taf. 2 ,  Fig .  1 3 )  a bg e b i l d e t e n  R K  i s t  h inten  k e i n e  Z ah n g r u b e  zu e r
ke nne n , die  inn en dur  eh e in e  Le i s t e  a b g e g r en zt i s t .  A u s  die s e m  G r u n d e  i s t  
Nor i cythe r e  k e i n Synon y m  von K e rocythe r e, ,wie  U R LIC H S  ann i m�t . D i e  
Anga b e n  von K R I STAN - TOLLM AN N ( 1 97 2 )  ü b e r da s Schloß s ind r e c h t  p au� 
s c h a l .  S i e  g i b t  e in sol e h e  s S c h l oß fü r al l e  Ke roc ythe r idae  an , ohn e s p e z iell 
auf d i e  e in z e l n e n  A rten e in z u g e h en . Ke roc ythe r e  v e g h a e  KO Z UR 1 9 7 1  ( = 
Ke rocythe r e  bu l bo s a  K R I STAN - TOLLMAN N 19 7 2 )  h at z .  B. e in l ophodon 
te s S ch l o ß .  D a s  e in z i g e  b e i  K R I STA N - TO LLMANN a b g e b i l d e t e  Schloß i st 
e in t yp i s c he s nor i don te s Sch loJ3 , s t a m mt a b e r von Nor icythe r e  mos t l e r i  
BOLZ & KO Z U R  1 9 7 1 ( = Ke roc ythe r e  angul ata KRI STA N - TOLL MANN 
1 9 7 2 ) .  Da KRISTAN - TOLLMA NN auf d e n  S c hloßbau b e i  den e in ze l n e n  A r 
te n n i cht  e in g eht , i s t  n i c h t  s i c h e r ,  ob s i e  d a s  S c h loß von K e roc yth e r e 
r a ibl iana ode r Ke roc ythe r e  v e g h a e  m it in i h r e  A n g a b e n  z u r  G at t un g  e in b e 
zogen h a t , ode r ob i h r  d e r Sch loßba u  die s e r  A rt en g a r  n ic ht b e k an n t  w a r .  
E in w e it e r e r  U n t e r s c h i e d  z wi s c ht:;n Ke roc ythe r e  u n d  No r i c y t h e r e  l i e gt i m  
U m r iß .  Ke r oc ythe r e  i s t s t e t s  c h a r a kt e r i s t i s ch t r ian g u l a r .  Nor i c yt h e r e  
b e s t i t zt dageg e n  s c hon e in we s en t l i c h  h öh e re s H int e r e n de u n d  i s t  dahe r 
s u bt r iangul a r .  In For t s e tzung d i e s e s T re n d s  ent s t eh t  die  r e e ta n g u l a r e  
Eoc ythe r e i s  A ND E R SON 1 9 64 .  

F a m il ie Mos t l e  r e l l  idae n .  fa m .  
D iagnos e :  Se i te n u m r i ß  t r iang u l a r  b i s  s u b t r i an g u l a r . Dor s al r an d  l an g ,  g e -
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rade , mit  d_e u tl iche n Dor s al e cken.  Sei t en fl äch en k rä ft i g  s k u l p t u r i e r t ,  mit  
s t a r k  h e r vor t r e t en d e m  p o s t e  rodo r s a l e m Knoten sowie we it e r en Kn o t en . 
Aug en knot en v o r han d e n .  V en t r alfl ä c h e  mä ßig  b i s  s e h r  s t a r k  g e fl ü g e l t ,  po
s t e  rov e n t ral  in e in en Knot e n  ode r ku r z en D o r n  au s l a u fe n d .  Sch loß lopho
don t .  V erk a l k t e  Inn en l a me l l e  mä ß i g  b r e it ,  V e s t ibula  s e h r  s c hmal. 
Ökolog i e :  M a r in e  Fla eh wa s se r a s t  r acoden . 
V o rkomme n : C o r d e vol - R hä t , in de r t e t h y a l e n  T r ia s we i t  v e r b r e it e t , mit  

zahl r e ich e n  L e i  t f  or  men.  
Z u g e wi e s e n e G at t ung e n : Mos t l e r e l l a  KO Z U R  1 9 7 1  ( K a r n ,  t e th yal e T ria s )  

Boog a a r d e l l a  KO Z U R  1 9 7 1  ( N o r - Rhät , tet hyal e 
T r ia s )  

? G r u en d e l i c yt he r e  KOZ U R  1 j 7 l  ( Rh ät, t e t h y a l e  
T r i a s )  

Be z ie h ung e n :  D i e  J u da h e l l  in a e  be s i t z en k e ine g efl ü g e l t e V e n t  r a  l fläch c. 

A u ß e r dem ent wi c k e l t  s ich M o s tl e r e l l a  au s e in e r bi she r unbe s c h r i e b e n e n 
n e u en G at t un g de r C yt h e r i s s in el l in a e , d i e  fü r d a s  Lon gobard s e h r  c h a r a k
t e r i s t i s ch 'i s t  ( wi rd an ande r e r St e l l e  b e s c h riebe n ) .  J u r a s s i s c h e  Nachfahren 
s in d  v e rmutl ich H u t son i a  S W A IN 1 9 5 6  und Loon e ye l l a  P E C K  1 9 5 1  bz w .  
e in i g e  z u  d i e s e n  G a t t un g en g e s t e l l t e  A r t e n . Be i Boogaa r d e l l a  k ann auc h an 
e in e V o rläufe r st e l l un g  zu den T r achyl e b e r ididae  S Y L V E ST E R - BRA D L E Y  
1 9 4 8  g e dacht we r de n , d a  Boogaa r de l l a  g roße Ä hnl ichke it z u m  ä l t e s t en s i
che r e n  V e r t r e te r  d e r T r achyl e b e r id i dae , Ol igoc y t h e r e i s  S Y L V EST ER
BRA D L E Y  194 8 ,  auf w e i st .  

Familie C yth e r u r idae  M Ü L L E R  1 89 4  
U n t e r fa mil ie  C y th e ru r in a e  M ÜL L E R  1 894 
G a t t un g  P a r a r i s cu s OER TLI  1 9 5 9  
V orkomm e n : R h ät- Dogg e r ,  ma r in . 

U n t e r fa mil ie C yt h e rop te r in a e  HANAI 1 9 5 7  
B e m e r kung en : D i e  C yt h e rop te r in a e  in i h r e r we i te s t en Fa s s ung sta mmen 
ve r mu t l ich von de r G ru p p e  u m  C yt h e rop t e r on ? t r ia s s i c u m  K O Z UR 1 9 7 1  
a b .  D ie inn e re n  Sch al e n m e rkmal e die s e r v e r mut l i c h  n e u e n  G a t t ung s ind 
noch n i ch t  g e n au b e k a nn t .  

U nt e rfa m il ie Loxocon ch in a e  SA R S  1 9  2 5  
? G a ttung G r a mm icyt h e r e  KO Z U R  1 9 7 2  p ro G r a m ( m ) e l l a KO Z U R  1 9 7 1  
Vo rkom me n :  Ka r n - Rhä t ,  t e t h yal e T ri a s ,  ma r in.  
B e m e r kung e n : D ie G at tun g G r ammicyt h e r e  g e h ör t s iche r z u  den C yt h e ru
r ida e ; ih re  S t e l l un g  b e i de n Loxocon ch in a e  ist  j e doch n icht  v öl l i g g e s i
ch e r t.  

U nte r fa mil ie  T rach ycyth e r in ae KO Z U R  1 9 7 2  
B e m e r kung en : N a c h  e in e r f r e un dl i c he n  mündl i c he n M i tt e il u n g  von Dr.-J. 
G R Ü ND E L  g e h ö r t  Exophthal mo<!yt h e r e  T RI E B E L  1 9 3 8  n ich t zu den T ra
chycyth e r in a e , s on d e rn e n t wic kel t s ich unabhän g i g  von die s er.  Damit 
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s in d  d i e  T r a c h y c yt h e r in a e  k e in Synon y m  d e r h i e r e b e n fa l l s zu d e n  C yth e 
r u r idae ( C yt h e r u r in a e  ode r e ig e n e  U n t e r fa m il ie )  g e s t e l l t en E xop h t h a l mo
c y t h e r in i  G R Ü N D E L  1 9 6 6 .  

Unte r f a m i l i e  in c .  
G at tu n g  Styk e l l a  K O Z  UR 1 9 7 1  
V o rkommen : Rhä t ,  t e thya l e  T r i a s ,  m a r in .  

Fam i l i e  Li rr.n o c ythe r i d a e  K LI E  1 9 3 8  
G attung  Li rnn o c ythe r e  BRA D Y  1 8 6 8  
Vor k o rr. rn en : Nor - r e z e nt ,  Ivl i ohal in iku rn b i s  l i mn i s ch .  
G at t un g  Bi s u l c o c yp r i s  P I N T O  & SANG U IN E T T I 1 9 5 8  
V or k o rr: rn e n : 0 b e r t r i a s - 0 b e r j u r a , I i nm i s c h o d e r s c h wach b r a c k i s c h .  
Be me r k ung e n :  D i e s e  G at tung g e h ö r t  z u s a mm en mi t we it e r e n  V e r t r e t e rn 
de r Li m n o c ythe r i d a e  de s b i s h e r i g e n  U m fang s zu e in e r s e l b st s t ä n d ig en F a
m i l ie , wo r a u f  b e i  G R Ü N D E L  & K O Z U R  ( in D r u c k )  e in g e g an g e n w i r d .  
? G a ttun g A l b a c y t h e r e  K O Z. U R  & NIC KLAS 1 9 7 0  
V o rk o m me n : Obe rnor - R h ä t ,  b r a c k i s ch - h yp o s a l in a r . 
D i e  von Z H ONG 1 9 64 zu G o mphocythe re g e st e l l t en t r i a s s i s c h e n  A r t e n· g e
hö r e n  t e i l s zu Lu t k e v i c h in e l l a ,  t e i l s zu Sp e l un c e l l a  ode r an d e r e n  Sp e l l un
c e l l i dae . 

Fa m il i e  Pectoc yt he r i da e HANA I 1 9 5 7  
V orko1n men : Obe rk r e i d e b i s  r.e ze n t .  
Be me r k ung en : De r F a m i l i e n r an g  die s e r  G r upp e i s t  u m s t r it t e n .  S i e  g e h ö r t  
abe r s i c he r z u r  O b e r f a tn i l ie C yt h e r a c e a  s .  s t r .  

Fa m il ie C y the r i dae BA I R D  1 8 5 0  
Vor kom m e n :  T e r t iä r b i s  r e z e nt .  

Fa m il ie S c h izocyt h e r idae HO W E  1 9 6 1  
Vorkom me n :  Obe rk re i de b i s  r e z en t  
Be me r kung en : D i e  S c h i zoc yt h e r i da e  s in d  e in Synon y m  d e r C yt h e r u r i da e  
M Ü LLE R 1 8 9 4 .  

Obe r f a m i l ie C yt h e r i d e a c e a  SA RS 1 9 2 5  
Fam il i e  Sp e l un c e l l idae  SN E J D E R  1 9 6 0  
U n t e r fa m il ie Sp e l un c e l l in a e  SN E J D E R  1 9 6 0  
T r i bu s Spe lun c e l l in i  SN E J D E R  1 9 6 0  
G a ttun g Sp elun c el l a  SN E J D E R  1 9 5 6  
V o r kommen : Obe r an i s - Nor , ? R h ä t : g e r ma n i s ch e  T r i a s ,  P r ika s p i - G e

� i e t ,  t e t h ya:l e  un d we s t me dit e r r an e  T r ia s ,  Ol i goh a l in iku m b is 
H ypo s a l in a r ,  i m  E u h al i n ikum s e h r  s el t en .  

G at tun g A p a r c h i tocythe r e  S WA IN & P E T  E R SON 1 9 5 2 
Vorkommen : R h ä t  - J u ra ,  ma r in .  
G a t t un g  G e mman e l l a  SN E J D E R 1 9 5 6  
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Vo r komme i? : An i s  bi s Ka r n  de s g e r m a n i s ch en Be cken s und de s P r ika s p i -
G e b i �t e s ,  M e sohal in iku m - Br a c hyhal in ik u m .  

. Gat t un g Pul v ie l l a  SN E J D E R  1 9 5 7  ( = L a e v i c yth e r e BE UTL E R  & G R Ü N D E L  
1 9 6 3 )  

Vo rkomme n :  A n i s - K a r n , ? Nor , ? R hä t ,  Eu r a s i e n ,  Ol i gohal in iku m bi s 
H ypos al in a r ,  i m  Euhal in iku m s e l t en . 

G a t t un g  R e mo c y t he r e  B E U T L ER & G R 0jN DEL 1 9 6 3  
Vor komme n :  Lon goba r d ,  g e r man i s ch e s  Be c k en , M e s ohal in i ku m - Pl iohali

n ik u m .  
G at t un g A l l o c yt h e  r e i s  A N D E RSON 1 9 64 
Vor komme n :  R hät de s g e r m an i s c h e n  Be c k e n s ,  Ol i gohal in i k u m  b i s ? Br a --

c h y h a l in i ku m .  
G a t t ung R hombocy t h e r e  A N D E RSON 1 9 64 ( = Noto c y t he r e  W I L L  1 9 69 ) 
Vo r komme n :  N o r - Un t e r r h ä t , ge r ma n i s ch e s  Be cken b i s  Englan d ,  O l i go- b is  

B r a c,�y h al in i k u m .  
G at tung In d e  r e l l a  S L E J  F E R  1 9  6 6  
Vo rkommen :  Obe r st e s  Ol enek - unt e r e  M it t e l t r i a s , P r ik a s p i - G e b i e t  und 

g e r mani s ch e s  Be cken , Br a c k wa s s e r .  ..; 
· Be m e rkung en : Z u  d ie s e r  G,yt tun g g e h ö r t au c h  Pul v ie l l a  a r a l soric a SL EJFER' 
1 9 6 6  ( n i cht d i e  v on STA RO Z I L O VA 1 9 6 8  h i e r zu g e s t e l l t en For me n  = F ala
c ythe r e  sp . ) 
G at t ung Blom e l l a  n. g en .  
Vorkomme n :  Ani s d e s g e r mani s c h e n  Be c k en s  und de s P r ika s p i - G e b i e t e s ,  

Pl ioha l in i k u m  b i s  B r a c h yh a l iniku m .  
? G attung C it r e l l a  O E R T L I  1 9 5 9  
Vor komme n :  Ka rn - J u r a ,  t e thyal e  r Be r e i c h ,  m ar in .  
? G at t ung Tim i r i a s e v i a  M A N D E L �TA M 1 9 4 7 
Vor ko mme n: :  M it t elj u ra b i s Unt e r k r e ide , Sü ß wa s s e r . 

' ? · Gattung· : W il l e ll a  KO Z U R  1 9 7 3  
Vo

·
r·k��men : Ob� r no r  d e s g e r mani s ch e n  Be c ken s ,  B r a c k wa s s e r  

B e m e rkung en:  G e m mane l l a  und R homboc y th e r e  k ön n en wah r s c h e in l i ch al s 
e ig en e r T r ib u s  von den Sp e l un c e l l ini  a b g e t r enn t we r d e n .  D ie Trennung von 
Ge m mane l l a  und R homboc y the r e  be r e i t e t  z.  Z .  noc h  e in ig e  S c h wi e r igke i 
ten.  Die  t yp i s ch en Ve r t r et e r  von G e m man e l l a  be s i t z e n  k e in e  a b g e fl a c h t e  
V·e nt r a l s e i t e .  Hoc h ent w i c ke l te ,  b i s h e r ni c h t  be s c h r i e be n e  Ve r t r e te r  d ie 
s·e r G at tung we i s e n  j e do c h  e ine abgefl a c h t e  Vent r alfl ä c h e  auf und unt e r 
s che i d e n  s i c h  n u r  du r ch d i e  A u s bi l dung von R andzähne n sow ie d a s  V o r 
han d e n s e in von L a t e ral r ip p e n  ( di e  du r chau s n i ch t  b e i a l l en G e rn ma n e l l e n  
auf t r e t en ! ) von R homboc ythe r e .  Da b e i  R homboc y th e r e  noc h  R u d i m e n t e  
d e r Vo r de r r andzä hne vor ko m me n  kön n e n ,  wi r d  die  A b g r e n zun g de r be iden 
G a t t ung e n  p robl e mat i s ch ( da h e r b e t r a c h t e t e  z .  B .  K O Z  U R  1 9 7 0  R hombocy 
the r e  nu r a l s Unt e r g a t tung von G e m manel l a ) .  E s  sol l  h i e r  s o  ve rfah r en 
we r d e n ,  da ß d i e  hoch en t wi c k e l ten G e rnman e l l e n  m it a b g e fl a c h t e r  V en t r al 
fl ä che a l s w e i t e r e  U nt e r g at t ung von G e mman e ll a a u s g e s c h ie de n  we r den,  
d ie z wi s ch en G e m man e l l a  ( G e mman e l l a )  un d R homboc yth e r e v e r m itt e l t  
( di e  Be s ch r e i bun g e rfol gt a n  ande r e r  St e l l e ) .  
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D i e  Sp e lun c e l l in i  s in d  die  A u s gan g s g ru p p e  de r C y t·he r id e a c ea.  Du r c h H e 
raü s b il dung de r C yt h e r id e a - G e s t a l t  u n d  K r e n u l ie r un g  de r S c h l o ß e l e me n t e  
ent w i c k e l n  s i ch  a u s  den  Spe l un c e l l in i  mit  l ia s s i s c h en P i c h ott ia - ä h n l i c h e n  
( b i s he r un be s ch r ie b e n e n )  F o r me n  und rr. it de r m it t e l j u ra s s i s c h en G at t ung 
P i c h ot t i a  O E R T LI 1 ) 5 1  s e l b st d i e  f r ü h e s t e n  V e r t r e t e r de r C yt h e r id e idae . 
Ih r e  D iffe r e n z i e r ung , die  im we s e n tl i c h e n  nu r die Au s b i l dung de r R an d z o
n e  ( z .  B. s t a r k e  V e rme h rung de r ran d s tänd i g en Po ren k an ä l e )  s o wie d ie H e 
rau s b i l dung de r F o r men g r u p p e  m i t  C yp r i d e i s - G e s talt be t r ifft , e r f o l g t  e r s t  
in d e r K r  e i d e u n d  i m  T e  r t i ä r . 

D i e  Schul e r i d i da e  MAN DEL STA M 1 1 5 7  s t a m m e n  von de r Pul v ie l l a - G r u p p e  
ab . S i e  beha l t en U m r i ß ,  A r t ci e s  G e s c h l e ch t s d i mo rp h i s mu s  und b e i  d e n  j u
r a s s i s c h e n  V e rtr ete rn ( G a l l i a e c yt h e r i de i n a e  A N D R E E V  & MAN D E L S T A M  
1 7 6 4 ) a u c h  den Bau de r Ran d z on e  ( wen i g  P o r e n kan ä l e  ! ) bei.  L e d ig l i c h  d i e  
K r e nu l i e rung de r t e r m i n a l en S c h l o ß e l e me n t e  unt e r s c h e i det  d i e  j u r a s s i
s c hen Sch u l e r ide idae von den Sp e l u n c c l l in i .  W i e b e i d e r P u l v i e l l a - G r u p p e  
s in d  d i e t e r m in a l en Sch l o ßg ruben de r L K  me i s t  du r c h e in e  Sch l o ß fu r c h e  
v e r b un d e n. M an mu ß s i c h abe r davor h ü t e n , ci i e s al s e in d i agn o s t i s c h e s 
Fa m il i en me r k m a l  de r Sc hul e r ide i dae  anzu s e he n ,  da man dann un m it t e l b a r  
v e r wa n d t e F o r m en a u s  d i e s e r  G r u p pe au s s c h l ie ß e n  wü r d e .  W ie b e i  de r 
Pul v ie l l a - G r up pe f i n d e t  s i ch be i den S c h ul e r ide idae d ie s e s  M e r k m al me i s t ,  
abe r n i c ht imme r ( z .  B .  me i s t  n i c ht be i G a l l i a e c yt h e r id e a  OE R T L I ) .  A u c h 
al s t r en n e n d e s M e rk m a l  ge gen di e C yt h e r id e idae SA R S  1 1 2 5  i s t e s  n i c h t  
g e e igne t ,  d e nn h i e r  s i n d  zwa r . d ie te r m in a l e n  Z ahn g r uben de r L K  me i s t  
dur ch e i n e  L e i s te g e t r e n n t ,  abe r e s  g i bt au c h  typ i s c h e  C yt h e r ide idae
G a t t un g e n .  w i e  z .  B.  H ap l o c y t h e r ide a S T E P H E NSON 1 1 3 6 ,  die  e in " Sc hu l e 
r ide a - Sc h l o ß "  a u f we i s e n  ( a l l e  p o s it i ve n  bz w .  n e gat i ve n  S c h l o ß e l e me n te i n  
e in e r K l a pp e ) ;  d ie g l e i c h e ,.E r s c h e inung f in d e t  s ic h  a u c h  be i den  t r ia s s i
s c hen V o r l äufe rn de r C ythe r ide idae . Ü b e r ha up t  wi r d  de r " Sc h ul e r id e a 
Sch l o ß t yp " b e i  de n C yt h e r id e a c e a  in d e n  ve r s c h i e de n e n  Famil i e n  in u n t e r
s c h i e dl i c h e m  M a ß e  ve r wi r kl i c ht .  So  f in d e t  e r  s ic h  z.  B. auch bei  U r o l e b e 
� T R I E BE L  1 1 5 8 ,  e in e m V e r t r e t e r de r Xe s t ol e b e r ididae SA R S  1 9 2 8 .  

v 
T r i b u s  C a mp t o c yt h e r in i  MAND E L S T A M  1 9 60 " 
( n o m .  t r an s l .  e x  C � mpt o c yth e r i de s M A N D E L S T A M  1 9 60 ) 
D i e s e r  T r i bu s  wi r d  h ie r auf  d i e  G at tun g C a mp t o c yt h e r e  T RI E BE L  1 9 50 
un d  Fal a c ythe re KO Z U R  1 7 70 be s c h rä n kt .  
V or k o m m e n : M it t l e r e  T r i a s  b i s  J u r a . 
Be z i e hun g en : V on d e n  Sp e lun c e l l in i  un te r s c h e �den s ic h  d ie C a mp t o c ythe r i
n i  du r c h da s we c h s e l s e i t ig e  Übe r s t e h e n  de r Klapp en ( RK s t e h t  do r s al 
ü b e r ) .  In den  ü b r i gen M e r kmalen  s t i m me n  s ie we it ge he n d  üb e r e in.  

PLU M H O FF 1 9 6 3  s t e l l t e  A p a r c h it o c yt h e r e  S WA I N  & P E T E R SON 1 9 5 2  zu 
C a m p to c yt h e r e .  D i e  v on KO Z U R  & O RA V EC Z  1 9 7 2  u nt e r  A p a r chito c ythe r e  
be s c h r ie b e n en F o r m e n  g e h ö r e n  n i c ht z u  C a m p t o c yt h e r e .  Be i de r Be 
s c h r e i bu n g  de r T yp u s a r t  von A p a r c hi t o c yt h e r e  f in d e n  s i c h  ke ine Angaben 

2 3  



ü b e r da s b e_i C a mp tocythe r e  do ch s eh r  vor sp r in g en de M e r k ma l  de s we c h -· 
s e l s e i t i g e n  Übe r s t eh e n s  de r Kl ap p e n . E in e  K l ä rung d ie s e r  F r ag e  k a n n  n u r  
du r c h e in e  d e t a i l l ie r t e  N e u b e  s e h r e ibung de s Holotyp u s von Ap a r c h i  toc ythe
� t yp i  c a  e r fol gen . Sol l te s i c h  dabei  die Syn on y mie von Ap a r c h i toc y t h e  r e  
u n d  C a mp tocythe r e  be s t ä t igen , mü ßten d i e  r h ä  t i  s eh en Ap a r  ch itoc ythe  r e
A r t en ,  b e i  denen d i e  L K  d i e  R K  auc h a m  Dor s al rand ü b e r r agt , zu e in e r 
n eu en G at t un g  de r Sp e l un c e l l in i  g e s t e l l t we r den . 

U n t e rfa m i l i e  C a  s a c h  s t an e l l in a e  nov .  
D i a g n o s e :  Sei t enu m r i ß s u b r e e t an gul a r  bis  su b t r iangu la r ;  LK g r ö l3 e r al s 
RK. S e i t l i che S chal enobe r fl ä c h e  glat t  b i s  k r ä ft i g  r e tikul ie r t ,  m i t  k rä ft i g e n , 
b e u fe n a r t ig e n  A u ft r e ib ung en , von denen die  be iden  unt e r s t e n  du r c h e in e  
Vent r al s e i t e  g e k ap p t  we r de n . Die  k räft i g s t e  Aufbeulung l i e g t  i m  h in t e r en 
S chal e n d r i t teL A u g e n k n ot e n  m e i s t  r e c h t  deutl i ch ,  z .  T .  r ipp en a rt i g  n a c h  
unt e n  v e r l än g e r t .  D ahin t e r f in det  s i ch  e in we ite r Knot en . V e n t r a lfl ä c h e  
s ehr b r e i t ,  l än g s g e r ipp t ,  b e i  s t r at ig r ap h i s ch äl t e r en For m e n  m it deu tl i 
c he r R an d r ipp

.
e und g l at t e m  R a n d s au m .  S c hloß d e r R K  mit  t e r m i n alen ' 

Z ähne n  u n d Schloßfu r che . V e rk alkte  Inn enl a me l l e  mäßig  b r e it mit  s c h m a 
l e n  V e s t ib u l a .  S e x u al d i morp h i s mu s  s e h r  deut l i ch . · 
Ökol o g i e : Bra c k wa s s e  ro s t r a coden . 
V or kom m e n : Obe r an i s  b i s  b a s al e s Lon g G ba r d ,  g e r ma n i s c he s Be c k en un d 
P r  ika s p i - G e  bie t .  
Z ug e wi e s e n e  G at t un g :  C a s a c h s t a n e l l a  SL EJ F  E R  · 1 j 6 6  
Be z iehung en : C a s a c h s t a n e l l a  g e ht in e in e r l ü c k en lo s  b e l e gten  R e ihe  au s 
Blome l l a  ( Sp e l u n c e ll in i )  he r vo r .  T rot z de r s e h r  un t e r s c h i e dl i c h e n  Skulp 
tur sind d i e  C a  s a ch s tan e l l  in ae s e h r  e n g mit  den Sp e lu n c e ll in ae v e r wa nd t ,  
wäh r e n d z u  de n i n  d e r Skul p tu r s e h r  ä hn l i c h e n  Judah e l l in a e  ( G l o r i an e l l i -
d ae )  k e in e  d i r e kt en Be z ie hu n g e n  b e s t e h en .  · .  

F a m ilie  C ythe r ide idae SA R S  l j 2. 5  
U nt e rfa mi l i e  C ythe r ide in ae SA R S  1 :;1 2 5  
Be m e r kung en : D i e  C y t h e r id e in a e  s t a m m e n  von den Sp e l un c e l l in a e  a b  ( Sp e 
l un c e l l a - G rupp e  m it r e du z ie r t e r V e r b r e it e r un g  de r V en t r alfl ä c h e ) .  M an 
kann inn e rhalb de r C ythe r i d e in a e  d r e i g ro ß e  G ru p p e n  unt e r s c he i de n :  
a )  D ie p r i mi t i ven j u r a s-s i s c he n  V e r t r e te r m it C yt he r ide a - G e s t a l t  u n d  

S chl oß b a u ,  a b e r noc h  m it w e n ig en r an d s tändigen Pore n k a n ä l e n  w i e  b e i  
d e n  Sp elun c e l l in a e . Fü r d ie s e  G rup pe w i r d b e i  G R ÜN DE L  & K O Z U R ( in 
D r u ck)  e ine n e ue T ri b u s  e in g e füh r t ,  z u  de r u_. a .  d i e  G at t un g  P i c hot t i a  
O E RTLI 1 :;1 5 9 ,  Lj ub i move l l a  M A L Z 1 1 6 1  un d Sy s tenocyth e r e BA T E  1 :;1 6 3  
g e hö r e n .  Die s e  G ru p p e  b e g in n t  im L ia s  u n d  e r l ö s c ht i m  h ö c h s t en M al m . 

b )  T r i b u s  C yt h e r id e in i  SA R S  1 :;1 2 5  
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H i e r z u  g ehö r en di e C yt h e r id e in a e  m i t  C yt h e r i de a - U m r i ß ,  die  u m  Un 
t e r s ch i e d  zu den p r i m i t i v e n  j u r a s s i s c h en V e r t r e t e r n s e h r  zahl r e i ch e  
r an d s tä n d ig e  Por e n k an äl e  b e s it z en.  H i e r zu g e h ö r e n  u .  a . : C y the r i d e a  
BOSQ U E T  1 8 5 2 ,  A s c io c y th e r e  S W A IN 1 7 5 2 ,  C l i throcythe r i d e a  S T E 
P H E N SON 1 9 3 6 ,  C ya moc ythe r id e a  OE R T L I  1 9 5 6 ,  E u c yt h e r id e a  



B R O N S T E IN I n o .  Ha p l o c y t.h e r i d e a  ST E P E N SON I ) 3 6 ,  H e t e r ocyp r i d e i s  
E L O F SO N  1 1 4 1 , K a l y p t ov ;::d va HO W E  & LA U R EN C IC H  1 1 5 8.; O v o c y t h e r i de a  
G R E KO F F  1 1 5 1  ( wohl n i cht  al l e A r t e n ) ,  P s c u d o c yt h e r i de i'l  SN E J D E R  1 1 4 ) ,  

Sp h e n o c y t h e r i d e a  K E L T I 1 5 8 ,  \f (� tu s t o c y t h c ri d l· �  AP OSTO L E SC U  I ) � 6 .  D ie 
s e  H a up t g r up p e  d e r C y t lw r i c l e  i n  a e  be g i n n t  i n  d c  r U n t e r k r c  i d e  u n d  i s t  au e h  
h e u t e  noch ve r b r e i t e t .  G e l eg e nt l i c h wu r de d i <� s c·' G ru p p e  vo r al l e m  n a c h  
dem Sch l o11ba u  i n  v e r s c h i e de n e  T r i bus un t e r t e i l t ,  von d e n en d i e  H a p l oc y 
t h e r i de i n i  KOL L M ANN 1 ) 6 0 un d v i e l l e i c ht  a uch d i e  E u c y t h c r i d e in i  KO L L 
MAN N 1 1 6 0  woh l bere c h t i g.t s i n d  
c ) T r i b u s  Cy p r i d e id i n i KO L L MAN N 1 1 6 0  

C ythe r id e inae  mit an n ä h e r n d  oval e m  Se i t e n u m r i d  u n d  z a h l re i ch e n  r an d 
s tän d i gen Pore n k <1 n ä l e n . d i e  vo . n oft g e g a b e l t  s i n d .  Häuf i g  s in d  p h eno
t yp i s c h c  Tube rke l n  a uf de r· Scha l e n obe r f l äc h e  en t w i c ke l t .  Se xu al d i mor 
p h i s mu s  m e i s t  de u tl i c h .  
Ökol og ie: V o r h e r r s c hen d i rr, B r a c k wa s s e r .  
Vor komme n : Eozän b i s  r e z e nt . 
H ie r z u  g e h ö ren u .  a .  d ie G a tt un gen C yp r i d e i s  JON E S  1 8 5 7  u n d  N eocyp r i
de i s  A POS T O L E SC U  1 } 5 6 . 

U n t e r f a m i l i e  E u c yth e r in a e P U R I  1 1 5 4  

B e me rk ungen:  E in e  offens i c h tl i c h  pol y p h yl e t i s c h e  G r up p e ;  e in T e i l  d ü rfte 
zu den C ythe r i de idae g e h ö r e n . E s  hand e l t  s i c h u m  e in e n  wen i g  be de ute n den 
N e be n a s t  de r C ythe r i d e i dae . K e i n e  t r i a s s i s c he n  V e r t r e t e r .  

·.t 
F a m il ie S c h u l e r i de idae MA N D E LS T A M  1 1 5 7  
Un te r f a m i l i e  S c hule r i de in a e  MAN D E LSTA M 1 1 5 7  

T r ibu s G a l l ia e c yth e r i d e in i  A N R E E V  & MA N D E LSTA M 1 1 6 4  
B e m e rkun g en : D i e  G a l l i ae cythe r id e i n i  v e r mi t t e l n  z w i s c h e n  den Sp e lun c e l 
l ini ( Pu l v i e l l a - C r u pp e )  un d d e n  S c h u l e r ide i d ae . S i e  u n t e r s c h e i den s i c h von 
der Pul v i e l l a - G r up p e  l e d igl i c h du r c h  d i e  K r e n ul i e run g de r Sch loJ1e l e me n te 
un d von den S c hu l e r id e i n i  du r c h  d ie g e r in g e A n z ah l  de r r an d s tä n d ig e n  Po
renkan äle . W äh r en d b i s  zum Nor a l l e  F o l" me n  mit " S c h ul e r id e a - U m r i ß "  
g l a t t e  Sch loi3 e l e me n t e  auf we i s en ( Pul v ie l l a - G r up p e  de r Sp e l un c e l l in i ) un d 
ab de m L ia s  k r en u l i e rte  S c h l ot3 e le men t e  b e s i tze n (G al l ia e cyt h e r in i ) , i s t  
be i den r h ä t i s c h e n  F or me n  n u r  e ine Z uo r dn un g  z u  d e n  S p e l un c e l l idae  ode r 
S c hu l e r i d e i dae mög l i c h ,  wenn d a s  S c h loß b e k an n t  i s t .  So k ön n e n  z ah l .r e i c h e  
b i s he r unbe s c h r i e ben e F o r me n  au s de m Rh ät m i t  • • Sc hul e r id e a - U m r  i l3 "  z u r  
Z e it we ::le r de r e in e n  n o c h  d e r  a n de r e n  F a m i l i e  z u geor dn e t  we r de n , d a  n u r  
dop p e lk l ap p ige  b z w .  ve r k r u s t e te e in ze l k l a p p ig e  Exe mp la r e  vo rl ie g e n . E s  
i s t dahe r n i c h t  z u  e n t s c h e iden , o b  d i e  G a l l ia e c ythe r ide in i  s ch on i m  R h ä t  
ode r e r s t  i m  L i a s  b e g inne n .  V i e le G a l l iae c y t h e r ide in i  be s i t ze n e in 1 1 S c h u 
le r i de a - S c h l oß 1 1  ( z .  B .  Dominocythe re STÖ R M E R & W IE N H O L Z 1 1 6 7 ,  
P ra e s chu l e r id e a  BA T E  1 -} 6 3 ) ,  b e i  and e r e n  s in d  d ie t e r m in al e n  Z ahn g ru 
b e n  du r c h e ine L e i s t e  b z w. d ie te r min a l e n  Z ähn e du r c h  e in e  F u r c h e g e 
t r enn t ( z .  B .  M e roc yth e r e O E R T L I  1 1 5 7 ,  V e rnon i e l l a  OE R T L I  1 } 5 7 ,  P i r i 
l e be r i s  G R E KO F F 1 1 6 3 )  u n d  b e i G a l l ia e c y t h e r i d e a  O E R T L I  1 7 5 7  t r i t t  
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me i s t  de r l � t zt e r e  Typ auf , e m 1g e  A r ten ze igen j e do c h  e in e " s e h r  s c h wa c h e  
F u r c he z wi s c h en d e n  r an dl i e h en Z ahn g rup p e n . W ie b e i  den  Sp e l un c e l l in i  
k ön n en d i e  be iden g e n ann t e n  S c h l o ß t yp e n  n i c h t  zu r T r ennung i m  sup r a g e n e 
r i s c h e n  B e r e i c h  ve r we n de t  we r de n . 
V o r k o m me n : ? R hät , Ju r a .  

T r i bu s  S c hule r i de in i  MA N DE LST A M  l j 5 1  
Ke ine t r i a s s i s c h en V e r t r e t e r .  H i e rzu we r den die S c hul e r ide in a e  g e z äh l t ,  
d i e  v o rn me h r  al s 1 5  r an d s tän dige P o r e n k an ä l e  aufwe i s e n :  

.J 
U n t e rfa m i l i e  C un e o c y t he r in a e  MA N D E L S T A M  1 1 6 0  

K e i n  e t r i a s s i s c h e n V e r t r e t e r . 

U n t e rfa m il ie Kl i e an in a e  O E R  T L I  l j 6 1 

V o r k o m men : ? R h ä t , J u r a .  
B e me r k un g en : . U r  s p  r ün gl i c h  h a t t e  i c h  b e ab s i c h t ig t ,  d i e  Kl i e an in a e  u n  d .die  
G a l l i a e c ythe r in i  in e ine r U n te r f a m il i e  zu s a m me n zufa s s en ,  d a  s i c h  Kl i e an a  
v on typ i s c hen S p e i un e e l l en m it b r e ite r V e n t r alfl ä c h e  ( G a ttung Sp e l un c e l l a ,  
Sp e lun c e l l in i ) unt e r B e ibe h al tun g de s U m r i s s e s ,  de r Sku l p tu r , de r Au s bil 
dun g de r R an d z on e  un d de r A r t de s S e xu al d i m o rp h i s mu s  in de r gle i c he n  
W e i se unte r s c h e i d e t w i e  d i e  G al l iae c ythe r id e in i  v on Pul v i e l l a  ( Sp e l un c e l 
l in i L n ä ml i ch du r c h  d i e  Kren ul ie r ung de r S c h lo ß e l e me n te . A u c h  d i e  G a l 
l i a e  c y t h e ride in i b e h a l ten U m r  i t3 ,  Skulptu r ,  A u s b i l dung·  de r R an d z on e  un d 
A r t  de s G e s ch l e ch t s d i m o rp h i s mu s  v on Pul v i e l l a  b e i .  In e ine r g e m e in s a mEn 
A r b e it m it D r .  J .  G R ÜN D E L  wur d e  j e doch Ü b e re in s t i mmung e r z ie l t ,  die  
Kl ie an i d a e  abzu t r enne n , d a  s ie e i n en mit  Kl i e an a  e n d enden N e b en a s t  da r 
s te l l e n , d e r n ic h t  i n  de r K re ide _ j e n e  D iffe r e n z i e rung e rfäh r t ,  w i e  d i e  
S c h u l e  r i d e  inae , a u s d e n en s i ch  a u c h  n o c h die <::; un e o c yt h e  r in ae he r l e it en . 

F a m il ie N e o cyth� r ide i da e  P U R I  1 1 5 7  
U n t e rfa m il i e  N e o c yt h e r ide in a e  P U R I  1 1 5 7  
Ke ine t r i a s s i s c h e n  V e r t r e t e r .  
V or k o m me n : K r e i d e  - r e z ent . 

V 
Unt e rfa m il ie K r i t h i n a e  MAND E L S TA M & B U B I KA N  1 1 5 8  

Ke ine t r ia s s i s c he n  V e r t r e t e r .  
V o r k o m men : Obe r k r e id e  - r e ze n t  . 

Un t e  rfa m i 1 ie L e p t o c ythe r in ae HA NA I 1 1 5 7 
V o r k o m me n :  T e r t iä r - r e z e n t . 
B e m e r kung en : Sol l t e  d i e  i s ol ie r t  s t e h e n de m i t t e l  t r  ia s s i s e h e  Gattung P aj a 
n it e s KO Z U R  1 1 7 0  tat s ä ch l i ch zu den N e o c y th e r i de idae cde r zu e in e r n euen 
F a m il i e  g e h ö r e n ,  aus de r s i c h  die  N e o c ythe r ide idae  h e r l e iten , dann wü r 
den d i e  N e o cythe r ide  idae  z u  e ine r s e 1  b s t än digen übe rfa m i 1 i e  g e h ö r en . D i e 
i l ly r i s c h e  G attun g Pajani t e s ,  die  b i she r nu r a u s  B r a c k wa s s e r abl ag e r un g en 
d e s g e r ma n i s c h en B e c k en s  un d de s P r ika s p i - G e bie t e s  n a c h g e wie s en wu r de ,  
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i s t  a b e r in ih r en inn e r e n M e r k m al e n  ( Ba u  de r R an dz on e , P o r en k an ä l e ) n o ch  
z u  ·we nig be k ann t , u m  H o möo m o r p h ien au s s c h l ie ßen zu k önn e n . W ic ht i g  
e r s c h e in t  i n  d ie s e m  Z u s a m m e n h ang , da ß au s d e m  J u r a  k e in e  V e r t r e te r  de r 
N e o c yt h e  r ide i d a e  be kann t s ind , s o  d a ß  v i e l  fü r H o m ö o m o  r p h ie sp r i c ht .  Die  
N e o c yt h e r id e idae  we r den bi s zu r Kl ä r ung die s e r  F r a g e  zu den C yt h e r i d e a 
c e a  g e s t el lt . P a j an ite  s k ann abe r be i m  g e g en wä r t  i g en Kenntn i s  s t a n d  von 
den N e o c yt h e  r ide  idae n i c h t  e xa k t  g e t r ennt we r d e n ;  d i e  Ste l l ung d ie s e r  G at 
tun g b l e i b t  b i s  z u m  V o r l i e g e n  b e s s e r  e r h a l t enen M at e r ial s u n k l a r .  

F a m il i e  X e  s t o l e  be r i d id a e  SA R S  1 � 2 8  
Ke i n e  t r ia s s i s c h en V e r t r e t e r .  
V or k o m me n :  K r e i d e  b i s  r e ze n t . 

0 b e r f  a m i 1 i e T r a c h y 1 e b e r i da c e a S Y L V E S T E R  - B RA D L E Y l 9 4 8 
F a m il i e P r o g on o c y th e r idae S Y L V E ST E R - B R ADL E Y  1 9 4 8  
Be me r k u n g e n :  Di e Ke rn g r u p p e  d i e s e r  i n  de r b i s h e r ig en F a s sung h o c h g r a 
d i g  pol yphyl e t i s c h en G r uppe s t a � mt v on d e r t r ia s s i s c h e n  Sime on e l l a 
G r uppe a b .  D e s we it e r e n  wu r d en a u c h  Kl i e ana ( Sc h ul e r i de ida e , N a c h l äufe r 
de r Sp el un c ell i da e )  und N a chl äufe r de r M o s t l e r e l l idae  ( L oo n y e l l a - Hut s on ia
G rup p e )  zu den P r og on o c y t h e  r idae g e s te l l t .  

Unt e r fa m i l ie P r og on o c yt h e r in a e  S Y L V E S T ER - B RA D L E Y 1 1 4 8  
T r ibus  S i me on e l l in i  n o v .  
D i agno s e :  Se ite nu m r i ß  g e run d e t  s u b t r ian g u l a r  b i s- ann ä h e rn d o val . G e häu s e  
fa s t  g l e i c h k lapp ig od e r  L K  e t wa s g rö ße r al s R K .  Se i t en flä c h en r e t ik ul i e r t ,  
wob e i  d i e  R e t i k ul at i on v i e l fa c h  un r e g e l m ä ß i g  s t r e if i g  ang e o r dn e t  i s t  o d e r 
s e h  wa c h e  Rip p e n  au s g e b il d e t  s i nd , z wi s c h en d e n e n  die S c h a l e n ab e rfl ä c h e  
r e t ikul ie  r t  i s t .  V e nt r alfl ä c h e  g e rund e t ,  l än g s  be r ip p t . S c hl o ß  de r R K  m i t  
lan g e n  t e r m inalen Z ahnplatt e n ,  d i e  t e i l s gl at t , t e il s  s ch wa c h  k r en u l i e r t  
s in d  und daz wi s c h en l i e g e nd e r  g l at te r Fu r c he .  L K  m i t  den ko r r e s p ondie 
r enden E l e ment en . V e r kal k t e  Inn enl a mell e m ä ß i g  b r e it ,  m i t  s c h mal e m  
V e s t ibul u m  od e r  ohne V e s t i bul a .  Rand s t än d i g e  P o r e n k an ä l e  s t e t s e infa c h  
u n d  we n ig zahl r e i c h .  
V o r k o m me n :  U nt e r t r i a s  - Rhät . 
Z u g e  wie s en e  G at tung e n :  S ime on e l l a  SOHN 1 9 6 8  

? T r a m me r e l l a  n .  g en .  
Be :m e r kungen : D i e  G a t tung S i m e on ella  i s t  d ie Au s g ang s fo r m  fü r die P r o 
g o n o c y th e r i dae . I h r s un t e r t r ia s s i s c h e n  V e r t r e t e r s in d  Übe r g ang s fo r m e n  
zu L utke v i c h in el l a  SN E J D E R  1 9 5 6  u n d  be s i t z en n o c h  e ine n s c hw a c h e n  
Sul cu s .  S ie  unt e r s  e h e  iden  s i c h  v on L ut ke v i c h in e l l a  s c hon d u r  e h  d i e  l an g 
g e s t r e c k ten  t e r minalen S c hl o ß e i e  me n t e  ( b e i  die s en F o r me n  n o c h  glatt ) .  In 
de r Obe r t r ia s  t r e t e n  s o wohl  F o r me n  mit  g l a t t e n  al s au c h  m it s e h r  s ch wa c h  
k r e nu l ie r t en Z ahnp l a t t e n  auf , da s M itt e l s ch l o ß  ble ibt  j e do c h  s t e t s  g l at t . 
Die  S i m e on e l l in i  v e r mitt e ln z w i s c h en den .G l o r i a n e l l i d a e  ( Un t e r f a m il i e  Cy
the r i s s  in e l l inae ) '  von denen s i e s ic h  vo r alle m dur c h  d i e  l an g g e s t re c k ten , 
z .  T .  s c h on s ch wa c h  k r en u l i e  r t e n  S c hl o ß e le m e n t e  unt e r s c h e iden u n d  d e n  
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K i r ton e l l in i  BA T E  1 9 6 3 ,  die e in m e r od ont e s Schl o ß  m i t  k räft i g  k r enul i e r 
t e n  t e r m in aien E l e m e n ten  un d k r enul ie r t e m  M it t e l s c h l o ß  aufwe i s e n .  A uß er 
d e m  s e t z t  b e i  d i e s en F o r me n  b e r e i t s  e in g e wi s s e r  D iffe r en z i e r ung sp r o z e n 
in d e r Skulp tu r e in .  

T r i b u s K i r t on e  1 1  i n  i BA T E 1 9 6 3 
V o r k o m me n :  L ia s  - D o g g e r ,  ? M al m  
H i e r zu g e h ö ren d ie P r o g on o c yt h e r idae m i t  k räft ig k r enulie r t e m  m e r odon 
t e n  S c hl o ß ,  wie Kin k e l in e l l a  M A R  TIN 1 9 60 , Kl in g l e  r e l l a  A N D E R SO N  1 9 6 4 ,  
W i c h e r e l l a  L O RD 1 9 7 2 ,  Ki r t on e l l a  BA T E  1 9 6 3  u .  a .  

T r i bu s  P r ogon o c yth e r i n i  S Y L V ES T ER - B RA DL E Y  1 9 4 8  
V o r k o m m en :  D o g g e r - M al m ,  ? Unte r k r e ide 
H ie r z u  g e h ö r en die P r o g on o c y t h e r idae mit e n t o mo donten S ch l o ß ,  wie z .  B .  
d i e  n a m e n g eb e n d e  G at t un g

_ 
P r o g on o c yt h e r e  S Y L V ES T E R - B RA DL E Y 1 9 4 8 .  

Unt e r fa mi l ie M a c r o de n t in in a e  MA ND E LSTA M 1 9 60 
V o r k o mm e n : D o g g e r - U n t e r k r e i de 
B e me r k ung e n :  D i e  M a c  r o d e n t i n in a e  v e r m it t e ln z wi s c h en d e n  P r og on o c y 
t h e r i da e  u n d  d e n  B r a c h y c yt h e r i d a e  P U RI 1 9 5 4 .  D ie v on MA N D E L �TA M 
h i e r z u  g e s t e ll ten G a ttun g en E xoph t h al m o cyth e r e  T RI E B E L  1 9 3 8  und Ol i g o 
c y th e r e i s  S Y L V E ST E R - B RA D L E Y 1 9 4 8  g e h ör en n icht  z u  d e n  M a c r o dent i 
n in a e  u n d  ü b e r h a u p t  n i ch t  zu d e n  P r o g o n o c y th e r id ae .  

F a m il i e  B r a c h y c yt h e r i dae P U R I  1 9 5 4  
V o r k o m me n :  K r e i de - r e zent  . 

F a m il i e  P r o t o c y th e r idae L J U B I MO VA 1 9 5 5  
B e m e r k un g en :  D i e  P ro t o c y t h e r in a e  h ab e n  s i c h  au s f r ü h en j u r a s s i s c hen 
P r og on o cy t h e  r id�e ( K i r t on e i l  in i )  abge s p a 1  te n .  

Unt e rfa m il ie P r o t o c y t h e  r in a e  L J U  B I MO V A  1 9 5 5  
V o r k o m m e n :  Mal m - K r e i de . 

1/ 
U n t e r fa mi l i e  Ple u r o c yth e r in a e  M A N D E L S TA M 1 9 6 0  
V o r k o m m·en : D o gg e r - U rit e r"k r e ide . 

F a m il ie C ythe r e t t id a e  T RI E B E L  1 9 5 2  
V o r k o m m en. : K r e id e  - r e z e nt . 
B e m e r k un g en : D i e  C yt h e r e tt i da e  s tam men v e r mu tl i c h  von den P r ot o c y th e 
r id a e , un d z w a r v on d e r U n t e rfa mil ie P l e u r o c y th e r in a e  a b .  E in T e il d e r 
L e g u m in o c ythe r i d id a e  H O W  E 1 9  6 1  gehö r t  zu den C y t h e  r e t t idae , d a r unt e r  
a u c h  d i e  n ame n g e b en d e  G a t t un g , s o  da ß die s e  F am i l i e  e in ge z o g en we r den 
mu ß .  

F a m il i e  T r a chyle b e r i d i d a e  S Y L V E S T E R - B RA DLE Y 1 9 4 8  
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Un t e rfa m il ie F i s s o c y t h e r in a e  G R Ü ND EL 1 9 6 1  
(n o m .  t r an s l .  e x  F i s s o c y t h e r i n i  G R ÜND EL 1 9 6 9 )  
V o rko m me n :  Dogge r - M a l m .  
B e m e rkunge n :  D i e se  U n t e r fa m i l i e u mf a ß t  d i e p r i m it i v s t e n  T r a c h y l e  b e  r i d i 
d a e  m i t  e n t o modon t e n S c h l ö s s e r n ( F i s s o r ythe r e  MA L Z.  1 9 5 9 ,  Lop ho c yt h e .
r e  S Y L V ES T E R - B RA D L E Y  1 9 4 8 ,  Ol ig o c yt he r e i s  S Y L V ES T E R - B RA D L E Y  
1 9 48 ) .  D i e  G a t tun g T r a c h y c y t h e r e  T RI E S E L  & K L IN G L E R  1 9 5 9  g e h ö r t 
n i c h t  h ie r z u . A u s gan g s g a t t u n g  für  d i e  F i s s o c yt h e r in a e  i s t  s eh r  w ah r s c h e in
l i c h  d i e  G a t t un g  B oo g a a r d e l t a  KOZ U R  1 9 7 1 , d i e  i n  d e r G rö ß e , im U m r i ß 
u n d  v o r  a l l e m  au c h  in de r Sku l p t u r  g r o ß e  Ähnl i c hke i t  m i t  Ol igo c yt h e r e i s  
z e i g t . B o o g a a r d e t l a  wu r d e  h i e r z u  d e n  M o s t l e r e l ! id a e  g e s t e l l t ,  m i t  d e n e n 
s i e s i che r l i c h a u c h  s e h r  e n g  v e rwan d t  i s t .  Sob a l d  d e r Sch l o ßbau v on B o o 
g a a r d e l l a  n ä h e r  b e k a n n t  i s t ,  k ann d i e s e  G a t t u n g  i n  e i n e  e i g e n e  Un t e rfa m i 
l i e u n d  v i e l l e i c h t  s o g a r F a m i l i t' g e s t e l l t  we r d e n , da s i c h  Un t e r s c h ie de i m  
Sch l o ß bau a bz e i chn en u n d  a u c h  d i e  Sk u l p t u r  g e w i s s e Un t e r s c h ie d e  z e i g t .  
A u ß e r d e m f e h l t d i e  fü r Mo s t l e r e l l a  ch a r a k t e ris t i s c h e  e xt r e m  s t a r k e  F l ü ge 
J ung . 

Unte rfa m i l i e  T r a c h y l e b e r i d i n a e  S Y L V E S T E R - B R A D L E Y 1 9 4 8  
V o r k o m m e n : ? M al m ,  Unt e r k r e id e  b i s r e z e n t . 

U n t e rfanü l i e  H e rn i c yt h e r in ae P U R I  1 9 5 3  
V o r k o m m en : O b e r k r e i d e - re z en t .  

Unt e r fa m i l i e  T h a e r o c y t h e r i n a e  HA Z E L  1 9 6 7  
V o rk o rn rnc n :  O b e r k re i d e - r e z en t .  
B e m e r k u n g en : N a c h  B EN SON ( 1 ::;1 7 2 )  b e s i t ze n  d i e  T h a e r o c y t h e r in a e  e t wa 
gle i c h v i e l  M e r k ma l e  de r T ra c h yl e b e r i d in a e  und de r H e m i c yt h e r in a e . So 
fe rn man die s e  U n t e r fa m il ien in den R an g  v on F a m il ien auf we r t e t ,  m u l1 
man de m B e i s p i e l  v on B EN SON f o l g e n  und a u c h  die T ha e r o c yt h e r in a e  in 
den R a n g  e i ne r F am i l i e  e r h e b en . E s  e r s c he in t  j e d o c h  b e s s e r ,  3 U n t e rfa 
md ien e ine r F a nü l i e au s zu s ch e iden . 

Ob e r fa m il ie T r i c o rn in a c e a  B L U M E N S T ENG E L  1 9 6 5  
F a m il i e T r i c o rnin i dae B L U M E N S T ENG E L  1 9 6 5  
V o r k o m m e n :  O b e re s O r d o v i z iu m  b i s  Dinan t , P e r m .  

_ F a m i l i e  N a g ye l l idae  G R Ü N DEL & Kb Z U R  1 9 7 2  
V o r ko m men : D in ant - M it te lt r ia s  (An i s ) ,  ? Obe r t r ia s .  
G a t tung N a g ye l l a  KO Z U R  1 9 7 0  
V o r ko m me n :  Skyth - Obe r a n i s ,  n u r  i n  o z e an i s chen T ie fwa s s e rfaun en . 

übe r fa mil  ie B ythoc  yt he r a c e a  SA R S  1 9  2 6  
F a m i l i e B yt h o c yt h e r id a e  SA R S  1 9 2 6  
U n t e rfa m il i e  B yt h o c yth e r in ae SA R S  1 9 2 6  
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T r ibu s B ytho c yt h e r in i  SA R S  1 9 2 6  
V or k o m me n : De von - r e z e n t .  
I n  de r T r i a s  n a c h g e wie s e n e  G at t u n g :  
Pat e l l a c y t h e r e  G R Ü N DE L  & KO Z U R  1 9 7 2 :  M i t te l t r ia s - N e o g e n . 

T r i bu s  B yt h o c e r a t in i n i G R Ü N D E L  & KO Z U R 1 9 7 2  
V o r k o m1ne n :  D e v on - r e z e n t . 
In d e r T r ia s n a ch g e wi e s en e  G at t un gen : 
U n t e r g a t t un g  P r a e b yt h o c e rat ina G RÜ ND E L  & K O Z U R  de r G at t ung  Byth o c c 
r a t in a H 0 R N  I B R 0 0 K 1 9 5 2  : T r i a s - J u r a .  
N e mo c e r a t in a  G R ÜN D EL & KO Z U R  1 9 7 1  ( in :  B U N ZA & KO Z U R  1 9 7 1 ) :  D i 
n an t - U nt e r k r e i de . 
P a r a b e r ou n e l l a  ( P a r a b e r oune l l a )  B L U M E NS T E NG E L  1 9 6 5 :  D e v on - Skyt h .  
U nt e r g a t t ung N e o b e r oun e l l a  G R Ü N D E L  & KO Z U R  1 9 7 2 :  ? O be r d e v on , ? D i 
n an t , P e r m - M it t e l t r i a s , ? J u r � .  
T u b e r o c e r a t in a  G R Ü ND E L  & -KO Z U R  1 9 7 2 :  Skyt h - O be rk r e ide . · 

U n t e r fa m i l i e  E d it i in a e  K N Ü P F E R  1 9 6 7  
T r ib u s T r ie b a c yt h e r in i  G R ÜN D EL & KO Z U R  1 9 7 2  
V o r k o m me n :  M it t e l de von - T r i a s  
Z ug e wi e s e n e  t r ia s s i s c h e  Gattung : T r ie b a cyt he r e  G R Ü N D EL & KOZ U R  
1 9 7 2 :  Skyth - R h ät .  

·J 
F am i l i e  P s eu d o c ythe r idae SNE J DE R  1 9 6 0  
V o r k o mme n :  T r i a s  - r e z ent . 
Z u g e wi e s en e  t r i a s s i s c he G at t un g :  T r ia s s o cyt he r e  G R Ü N D E L  & KO Z U R 

1 9 7 2 :  B r a h manian ( Un t e r s kyth ) .  

Obe r f a m i l i e  in c .  
I m  fol g e nd e n  we r de n  n o c h  e m1 g e  F am i l ien aufgefüh r t ,  die m e i s t  n u r  auf  
e in e r o de r  s e h r  w en ig en , oft ung e nü g e n d  bekan n t e n  G a t t unge n b e r u h e n  und 
die  s i c h  d e r z e it k e ine r Obe rfamil ie de r C yt h e r o c op in a  mit  Sich e r he i t  an 
s c hl i e ß en l a s s en .  B e i e in ig e n  p e r mi s ch e n  V e r t r e te rn i s t so g a r  d ie Z ug e 
h ö r igke it zu .den. C y t h e  r o c op in a . f r ag l i c h .  

,/ 
F a m il i e  T o m i e l l i d a e  M A N D E L STA M 1 9 5 6  
V o r k o m me n :  P e r m ,  ? T r ia s .  
Hie r z u  könnte d ie G at t un g  Tung c hu an ia Z H ONG 1 9 6 4  g e h ö r en . D ie Z u o r d 
n u n g  d i e s e r  un v o l l k o mmen b e k a nn t e n  G at t u n g  i s t  j e do c h  r·e c h t  un s i ch e r .  
Z u r Z e it is t ke in e d ef in iJ i v e  T r e nnung v on de n T o miel l ida e , s p e z i e l l  von 
den ln i e l l in a e  M A N D E L S T A M  1 9 6 0  mögl i c h .  

F a m il ie E n t o cyt h e r id a e  H O F F 1 9 4 2  
Nu r r e z e nt . 
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F a m il ie  Kl i e l l idae SCH Ä F E R  1 9 4 5  
N u r · r e zent  

F a m il ie  P s a m mo c yt h e r idae KLIE 
Nur r e zen t .  

F a m i l i e  Sinu s u e l l idae KASE V A R O VA 1 9 5 8  
V or k o m m en : Obe rpe r m . 

F a m il i e P a r vo c yt h e r idae H A R T M A N N  1 7 5 9  
Nu r r e zent . 
D ie l e t z t e n 5 F a mil ien u mfa s s en nu r 7 G attung e n .  

F a m i l i e  P a r a rl o x o s to m a t idae BR A D Y  & N O R M A N  1 8 8 7  
V o r k o rn men : E o z än - r e z e n t .  
B e m e r k ung en : D i e  Ga t t ung S c l e r o c h il u s  SA RS 1 8 6 6  b e s it z t  e in z e n t r a l e s  
Sc h l i e ß m u s k e l fe l d  m i t  5 N a r b e n  un d w i r d  h i e r z u  d e n  P s e u d o qrt h e r id a e  
SN E J D ER 1 ) 6 0  g e s t e l l t .  D i e  ü b r i g e n  Pa r a d o x o s t o ma t i d a e  b e s i t z e n  n u r  4 
M u s k e l n a r b e n  i m  z e n t r a l en S c h l i e ß m u s k e l fe l d .  D u r c h die  L e h en s we i s e 
( P f l an ze n s au g e r )  s ind b e t r ä c h t l i c h e Än de r un g en i m  W e i c h k ö r p e r b a u  e in g e 
t r e te n , wodu r c h d ie p hyl o g e n e t i s c h en B e z i e h ungen d ie s e r  G r up p e  s c h w i e 
r ig a b z u s c h ä t z e n  s ind . A u c h  H o m ö o mo r p h i en de s W e i c h k ö r p e r bau s könn 
ten  auf t r e ten . E s  i s t  s owohl  e in e  Z ug e h ö r ig k e i t  z u  den B y t h o c yt h e r a c e a  
( rn ö g l i c h e  A b l e i t u n g  v on d e n  P s e u d o c yt h e  r idae ) al s a u c h  z u  d e n  C yt h e  r idea
c c a  ( A bl e i t u n g  v on den ·N e o c y t h e r i d e i da e )  mög l i c h .  Sofe rn fü r die  G a t t ung 
Pa r a do x o s t o ma e ine d ie s e r  M ö g l i c h k e i t e n e in d e u t i g  n a c h g e wie s en we r d e n  
k ön n t e , m ü ßt e  d i e  be t r effende Obe r f a m il i e  u m b e n annt we r den , da die P a r a 
d o xo s t o ma t idae BRA D Y  & N O R MA N  1 8 8 9  i n  b e iden F ä l l en d ie P r i o r i t ät 
hä t te n .  
Un k l a r  i s t  rl ie St e l l ung de r t r ia s s i s c h e n  G a t tun g T r ia s s e l l in a  KO Z U R  1 9 6 8 .  
Ob woh l von d i e s e r  Gat tu n g  au s g e z e i c hn e t  e r h al tene s M a t e r i al v o r l ie g t ,  i s t 
e s  b e i  den s e h r  dünn s c h al ig e n  F o r men b i s he r n o c h  n i c h t  g e l ungen , e in 
S c h l i e ß rn u s k c l fe l d  n a c h z u we i s en , s o  d a ß  e s  z wa r  mö g l i c h , a b e r n i c ht  s i 
e h e r i s t ,  d a ß  d i e s e  G attung  z u  den C y t h e r o c op in a  g e h ö r t .  
A b s c h l ie ß e n d  n o c h  e in ig e  k u r ze B e m e r k u n g e n  z u r  a l l g e me inen C h a r a k t e r i 
s t i k  d e r e in z e l n en O b e rfa m i l ien de r C ythe r o c op {n a .  

Obe r f a m i l i e  T r i c o r n in a c e a  B L U M EN ST EN G E L  1 9 6 5  
K l ap p e n s t e t s dün n s c h al ig .  T r ian g u l a r e r b i s  s u b t r iangu l a r e r ,  s e h r s e l ten 
fa s t  o v ale r  Se i t enu m r i i.L H in t e r e nde in V e r l änge r un g  de s D o r s al r an d e s z u 
g e  s p  i t z t  u n d  o ft m al s  l ang a u s g e z o g e n .  D o r s a l r and s t e t s  l ang , ge r a d e . 
V e n t r a l r a n d  anfang s k on ve x ,  s p ä t e r g e r a d e , b e i  s t r a t ig r ap h i s c h  j ün g s t e n  
F o r m e n  s c h w a c h  konka v .  S c h a l e n o b e r f l ä c h e  g l a t t  b i s  r e t i k u l ie r t ,  s t e t s  m i t  
lang e n ,  h ohl e n  D o r n en be s e t z t  ( b i s  a u f  d i e  p r i mi t i v e  B r e v i c o rn in a  G R Ü N 
D E L  & KO Z U R  1 9 7 2 ) .  N ie mal s Läng s r ip p en ode r Kn oten ( au c h  n i c ht 
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A u g e n hö c k e r )  au s g e b i l d e t .  Im L aufe de r E n t wi c klung b e s te h t  die  T erip en z  
z u r  A u s b il dun g e ine s Sul cu s ,  d e r b e i  d e n  ä l t e s t en Gattun g e n feh l t  ode r n u r  
s e h r  s p o r a di s c h auft r i t t  un d be i den s t r a t ig r ap h i s ch j ün g s t en Gat tun g en 
s t e t s  v o rh and en un d s e h r  s c h a r f  au s g e p r ä g t  i s t .  S c h l o ß  s t e t s adon t . Inn e n 
l a me l l e  n u r  b e i  d e n  st r at ig r ap h i s ch j ün g s t en F o r men ( N a g y e l l i dae ) ve r 
k a lk t  ( m it  s c h m al e m  V e s t ibulu m ) .  Kein S e xualdimo rp h i s mu s .  
V o r k o m me n :  Obe r e s O r d o v i z iu m  - T ri a s .  
B e z i e hung e n :  E s  h an d e l t  s i c h  z w eifel s ohne u rn die  p r i mit iv s t e n  C yt h e r o c o 
p in a .  V o r l äufe r de r B y t h o c yt h e  r a c e a  SA R S  1 9 2 6 .  

O b e r f a m i l i e  B y th o c yt h e r a c e a  SA R S  1 9 2 6  
Kl app e n  me i s t  dünn s ch a l i g .  Se i t enu m r i ß  r e c t angula r ,  s e l t en e r  t r iangul a r  
o d e r s u b o val , H in t e r r an d  ab e r  s t e t s  n o ch n ahe de s D o r s al rande s zu g e 
sp it z t .  L ange r ,  g e r ad e r D o r  s a l r a n d .  V en t r al ran d a u c h  b e i  p r imit i ven 
F o r m e n  g e r a d e  ode r . s ch wa c h  k on kav . S c ha l e n a b e rfl ä c h e  gla,tt bis r e t i k u 
l ie r t .  Kn o t en s kulpt u r  s eh r  s e l t e n .  L a t e ral  r ipp en fehlen s t e t s .  ( Wu l s t ig e )  
V or de r r a n d - , V en t r a l - und D o r s al r ip p en k önnen b e i  s t r a t ig r ap h i s ch jun 
ge n F or me n  auft r e t e n . � in v en t r ol at e  r al e  r D o r n  i s t  s e h r  häufig anzutr ef 
fen . Sul c u s  m e i s t  v o r hand e n ;  e r s t b e i  e in i g en s t r at ig r ap h i s c h  j ung en F o r 
men wi r d  e r  völ l ig a b g e b au t .  5 z en t r al e  S c hl ie ß mu s k e ln a r b e n . D a s  S c hl o ß  
bl e ib t  e.inf a c h ;  e s  ü b e r wi e g e n  a donte u n d  l op hodon te .F or me n .  A b g e s ehen 
von de r k a r bon i s ch en E dit ia  B RA Y ER 1 9 5 2  mit  m e r od on t e m  Schloß t r e t en 
e r s t b e i e in igen G at tung en a u s  d e m  höhe r en M e s o zoikum und N e o z o ik u m  
t a xo dön t e  u n d  m e r odon t e Sc hl ö s s e r  a u f .  D a s  a m  h ö ch s t en ent w i c k e l t e  
S c h l o ß  b e s it z t  d i e  r e z e n t e  P s etido c e r at in a  v a n  den B O L D  1 9 6 5 ,  d i e  z we i  
S � h i o ß z ähn e in j e d e r Kl app e  aufwe i s t .  D i e  Randzone bl eibt  s t e t s  e infa c h ;  
V e st ib u l a  t re t e n  h äufig a uf .  D i e  Z ahl d e r P o r e n k an ä l e  i's t m e i s t  g e r in g .  
E r s t b e i  e in igen r e zen t e n  G at t un g en we r de n  s ie z i e m l i c h  zahl r e i ch , bl e i 
b en a b e r s t e t s  e ip.fa c h .  Sexu a l d i m o rp h i s mu s  ( be z i e h t  s ic h  h i e r  un d i m  
fol g en d e n  n u r  a u f  d a s  G ehäu s e  ! ) wur de b i she r n i ch t  s ic h e r n a c h g e wie s en .  
V or ko m m e n :  S ilu r - r e ze n t . 
B e z i e hung e n : Die  B y t h o c ythe r a c e a  s in d  die z we itp r im it i v s t e  G rupp e  de r 
C yt h e r o c op in a .  Sie e n t wickel t en s i ch au s d e n  T r i c o rn in a c e a  und s te l l e n  
d i e  A u s g an g sform de r Gl o r�an e l l i dae ( C y t h e r a ce a  s .  s t r .  ) .  

C yt h e  r a c e a  B A I R D  1 9  5 0  s .  s t r .  
F a s t  s t e t s kl ein wü c h s  i g .  Se itenu m r i ß  r e  c t an gu l a r b i s · t r iangul a r ,  fa s t  i m - � 

m e r m it lang e m ,  g e r ad e m  D o r s al r an d ( die T en de n z  z u r  A u s bildung e ine s 
k on vexen D or s al r an d e s  t r it t  n u r  s e hr . un t e r g e o r dn e t  auf ) .  H in te r en de häu 
fi g  n ah e  de m D o r s al r and z u g e s p i t z t ,  s on st g e r un d e t .  Skulp tu r va r iabe l ,  
m e i s t  k rä f t i g .  R e t ikulat ion , L at e r al r ip p e n  un d Kn ot en s kulp tu r ( e in s c h l i e ß 
l i c h  A u g e n kn o t en )  s in d  w e i t  v e r b r e it e t .  Sul c u s  b e i p r i m i t i ven F or m en fa s t  
s te t s ,  b e i h öh e r  ent w i c k e l t e n  F or m en z .  T .  vo r h an d en . S c h l o ß  wen ig diffe 
r e n z ie r t , b e i  p r imitiven F o r me n  dur ch w e g  l op h od ont , b e i  h öh e r  entwick el 
t e n  m e r o do n t ;  v e r e in z e l t  s ind a u c h  p r i m i t i v e  a mp hidon t e  S c h l ö s s e r  an z u -
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t r e ffen . R an dzone s te t s e in f a c h  g e bau t .  V e s t ibul u m  häufig  vo r han den , a b e r 
e in fa c h .  Rand s tän d i g e  P o r e n k an ä l e  b l e ib en in d e r  Z ah l  g e r ing un d e infa c h  
g e b au t .  Se xual d i m o r p h i s mu s  z .  T .  k r äft ig  e n t w i c k e l t .  
V o rk o m men : Pe r m - r e z e n t .  
B e z i e hung en : E s  h an de lt  s i c h u m  d i e  d r ittp r i mi t i v s t e  G r upp e de r C yt h e r o 
c op in a .  D i e  C yt h e  r a c e a  s .  st r .  s p a l t e n  s i c h  i m  P e r m  von den Bythocythe  :ra 
c e a  a b .  V on d e n  C yt h e r a c e a  s .  s t r .  s p a l t en s i ch v o m  O b e rpe r m  b i s  zu r 
übe r t  r ia s al l e  an de ren übe r f a m i l i en d e r �ythe  r o c op in a  ( au ß e r B yth o c ythe 
r a c e a  und T r i c o rn in a c e a )  a b .  

Obe r fa m il ie T r a c h yl e be r i da c e a  S Y L V E ST ER - B RA D L E Y 1 1 4 8  
P r i m it ive  F o r men m i t t e l g r o d ,  · s on s t  g ro ß wü c h s i g .  U m r iJ3 me i s t  s u b r e e tan 
g ul a r  b i s  subt r iangul a r ,  s eh r  s el ten s u b o vaL D o r s al rand m e i s t  l ang , g � r a 
de , s e l t e n b e s te h t  d i e  T en denz z u r  A u s b il du n g  e in e s k on v e xen Do r s a l r an 
de s .  H in t e r r a n d  o ft e t wa in de r M i tte  zug e s p it z t . Skul p tu r me i s t s e h r  k räf
t i g  ( s ta r k e  R e t ik u l a t i on , Kn o t e n , k räft i g e  L a t e r al r ip p en ) .  Ke in Sul c u s .  
S c h l o d  s t e t s  k räft ig  en t w i c k e l t ,  b e i  den p r i m it i v s te n  F o r me n  me r o dont , 
dann bal d e n t o modont un d b e i s t r a t i g r ap h i s c h j üng e r e n  F o r men übe r wi e g End  
h o c h ent wi c k e l t  a mp h idon t .  R andz one b e i  p r i m i t i ven F o r m en e infa c h ,  b e i  
s t r at ig r a ?h i s c h  j ü n g e r e n  F o r m e n  i s t  die  v e r k a l k t e  Inn e n l a me l l e  oft  s e hr 
b r e it .  V e s t i bul a fe h l e n  od e r  s in d  s c h m a l .  R an ds tändige  Po r e n k anäl e s in d  
b e i  p r i m i t i ven F o r m e n e infa c h  un d wen ig zahl r e i ch ,  b e i s t r a t ig r ap h i s ch 
j ün g e ren F o r  men zah 1 r e i c h  und z .  T .  s ta r k  d i ffe r e n z ie r t .  Se xual dime r 
p h i s mu s  me i s t  deutl i c h .  
V o r k o rr: m en :  Unte r t r i a s  b i s  r e z en t . 
B e z i e h ung e n :  D i e  T r a c h yl e b e r id a c e a  haben s i c h  in z w e i  g r o ß e n  R e i hen au s 
den G l o r i an e l l idae ( p r i m i t i ve C ythe r a c e a  s .  s t r . ) e n t wi c k e l t .  Die  e ine R e i 
h e  b e g innt i n  de r Unte r t r ia s  mit  d e r G attung S i m e on e l l a  ( t yp i s che  V e r t r e 
te r d i e s e r G at tung k o mmen e r s t  a b  de m Ka rn v o r ) ,  d ie z u  den P r o g on o c y 
the r idae g e hö r t .  A u s  d e n  P r o g on o c yt h e r idae ent w i c k eln  s i ch e in e r s e it s  
übe r d i e  M a c  r oden t in inae d i e  B r a c h  y c yt h e  r idae un d and e r e r s e i t s  ü b e r die 
Pleu r o c y t h e  r in a e  ( P r o t o c yt h e  r idae ) d ie C yth e r e tt idae . Die z w e i te L inie  
b e g innt mit  de r r h ä t i s chen B oo g a a r d e l l a  ( vo rl äufig zu den M o s tl e r e l l idae 
g e s t e l l t )  un d füh r t  zu d e n  T r a c h yl e b e r id i dae ( e in s c hl ie ßl i c h  H e mi c ythe r i 
n a e ) .  Die  T ra c h y l e b e r i da c e a  s in d  dahe r m i t  den C ythe r a c e a  s .  s t r .  nähe r 
ve r wand t al s mit  a l l e n  ande r e n  Obe rfa m il i en de r C yt h e r o c op in a .  

0 b e r f  a m i 1 i e C y t h e r i d e a c e a SA R S 1 9 2  5 
M i t te l g r oß b i s  g r o  ß wü c h s  ig . Sei  tenumr i 13 v a r i a b e l : b i rn e nfö r m ig ,  n ie r en 
fö r m ig , o val o de r s u b t r iangul a r ,  wob e i  s i c h  d i e  Z u s p it z u n g  de s H int e ren 
de s n a h e  de m V e nt ral rand b i s  zu r S ch a le n m i t t e  b efind e t .  D i e  T en de n z  zu r 
Au s b i l dung e ine s k on v e xen D o r s al r an d e s ü b e r wie g t  b e i we ite m .  Se itl i ch e  
Schal e n o b e r f l ä c h e  g l a t t  b i s s t a r k  g ru big , s e l ten - au ch r e t ik ul i e r t .  L at e r a l 
r ip p e n  f e h l en ( a u ß e r b e i  d e r p r i m it i ven G e mman e l l a  SN E J D E R  1 9 5 6 ) .  V en-
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�l a l r ip p e n  t r e t e n  n u r  be i wen igen p r i m1 t 1 ven F o r me n  a uf ( C a s a c h s t an e lla  
SL E J F  E R  1 9 6 6 ,  R h o mb o c yt he r e  A N D E R SON 1 9 6 4 ,  Sp e lun c e l l a  SN E J D E R  
1 9 6 6 ) .  B e i  d e n  gl e i c h en F o r men un d b e i  Kl i e an a  M A R T IN 1 9 5 0  fin d e t  s i ch 
au c h  e in e  abg e fl a c ht e ,  g e fl ü g e l t e  V e nt r alfl ä c he , d i e  s on s t b e i k e in e m  V e r 
t r e t e r  d e r C yt h e r ide a c e.y an zut r effen i s t .  Kn ot en bi s W u l s t r ip p en t r e t en 
n u r  b e i  C a s a c h s t an e l l a  S L E J F E R  1 9 66 un d N odop hthal m o c yt h e re ·MAL Z 
1 9 5 8  auf .  Phe n o t yp i s c h e  Kn o t e n b il dung e n  fin den s i ch g e l e g e n t l i c h  ( z .  B .  b e i  
N e o c yp r i d e i s  A PO S T O L E S.S: U 1 9 5 6 ) .  E in Aug enkn o t e n  t r i t t  n u r  b e i den 
G a t tu n g e n  C a s a c h s t an e l l a  SL E J F ER 1 9 6 6 ,  S c hul e r i d e a  S W A R  T Z  & S W A IN 
1 9 4 6 ,  N o d op h t h al m o c yt h e r e  M A L Z 1 1 5 8  und P al e o mon s r abil ia A P OS T O 
L E SC U  1 9 5 6 auf .  Sul c u s  n u r  b e i e in ig e n de r p r i mi t i v s t en F o r men ( e in i g e  
V e r t r e t e r  de r Sp e lun c el l in i )  vo r h an de n .  I m  S ch l i e J3 mu s k e l fe l d  i s t  o f t  e in 
" fu l c r a l  p o in t "  au s ge b ilde t .  S ch l o ß  a dont , l op hodont  un d m e r o do n t .  D i e  
t e r m i n a l e n  Sch l o ß e l e m e n t e  s in d ,  fal l s vo r hande n ,  s t e t s  s e h r  lan g g e s t r e c kt .  
H äu f ig s in d  S c hl ö s s e r ,  b e i d e n en al le  p o s it i ven b z w .  n e g a t i ven E l e m en t e  
in e in e r Klapp e l ie g e n .  D i e  Randzone i s t  anfan g s e in f a c h  g e baut  und wi r d  
b e i s t r a t i g rap h i s c h  j ün g e ren F o r me n  s t a rk diffe r e n z i e r t , wobe i s i c h  g r o ß e  
d iffe r en z ie r t e  V e s tibul a o de r  ( un d )  s eh r  z ah l r e ic h e  r an d s t än d i g e  P o r e n k a 
n ä l e  h e r a u s b il den . Se xua l d i m o rp h i s mu s  me i s t  de u tl i c h  . 

. V o r ko m me n :  ? Pe r m ,  Unte r t r i a s  b i s  r e z e nt .  
B e z ie hun g en : D i e  Sp e lun c e l l i da e , die S t a m mg ruppe de r C yt h e r ide a c e a , 
s in d  s ch on in d e r Unt e r t r i a s  deut l i c h  von den Gl o rian e l l id a e  ( St a m m g rupp e 
d e r C y t h e r a c e a  s .  s t r . un d A u s g ang s g rupp e d e r · T r a c h yl e b e r ida c e a )  ve r 
s ch i e d e n .  · D i e  Sp e lun c e l l id a e  s p a l ten s i c h  i m  Obe rpe r m  von undiffe r en z i e r 
t e_n Gl o r ian ell idae  m i t  s t a r k  g e fl üg e l t e r V e nt r alfl ä c h e  a b .  N o c h  b i s  zur 
Mit t e l t r ia s ze igen e in i g e  Glor iane l l i d a e  Anktän g e  an d ie Sp e lu n c e l l id a e  ( z .  
B. d ie Gat t un g  P r ik a sp i e l l a  n .  g e n . , d ie  e ine ven t r a l e  F l ü g elung vom Sp e 
l un c el l a - T yp aufw e i s t )  und an d e r e r s e i t s  z e ig en au c h  e i n ig e  §p e lun c ell idae 
n o c h  Ähnl i c hk e it m i t  d e n  G l o r i an e ll i d ae ( z .  B .  G e mmanella  SN E J D E R  
1 9 56,  d i e  e in z ig e  G attun g d e r C yt h e r ide a c e a , b e i  d e r e in ig e  A r t en L at e ral
r ip p en- auf wei s en ) . 

All g e m e in e  T en de n z e n  in de r Ent wicklung de r C yt h e r o c op in a :  
G e s t al t :  V a r ia b e l ; p r i m it i v s t e  F o r me n .  s in d  dur c h we g s  t r iangul a r  b i s  sub 
t r iangul a r  ode r z u m in de s t  n a h e  d e m  Dor s al r an d  a m  H in t e r e n de zuge s p i t z t . 
D e r  D o r s al rand all e r p r im i t i ven _C yth e r o c op in a  i s t  l an g  un d g e rade . · D e r  
V en t r al ran d i s t n u r  b e i  den all e rp r i mi t i v s t en F o r men k o n v e x ,  s on s t  g e r a 
d e  b i s  k onkav ( n i c h t  z u  v e r we c h s eln m i t  de r vent r al e n  U m r i ßl in ie , die au ch 
b e i  h o c h  e n twi c k e l t en F o r me n  vie lfa c h  k on ve x i s t ) .  F o r me n  mit  g e fl ü g e l t e r 
V en t r al fl ä c he g i b t  e s  ab de m P e r m. Gat tun g e n  m i t  k on v e x e m  D o r s al rand 
t r e te n  ab d e r  T r i a s  auf.  
Skul p tu r : Sehr v a r i ab e l .  Die Au s bi ldun g von Lat e r a l r ippen ist  e in e  s e h r  
s p ä t e  E r we rbun g un d t r i t t  e r s t ab de r T r ia s in z we i  Obe r f a m i l i e n  ( C yt h e 
r a c e a  s .  s t r .  un d T r a c h y l e b e r i d a c e.a ) auf.  A u s g e p rägt e k rä ft i g e  Kn oten 
s kulp t u r  und A u s b il dung von Aug enkn oten g ib t  e s  e b enfal l s e r s t ab de r 
T ri a s ;  f la c he ,  b r e it e  Aufheulun g en k o m me n  ve r e in ze l t  s c h on e h e r  vo r ( z .  
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B .  T r i c e r atin a  U PSON I } 3 3  au_s d e m Kar b-on ) .  B e i  den p r i m it i v s ten C ythe 
r o c o p in a  s in d  fa s t  s t e t s  l an ge , s ch l ank e ,  hohl e  L at e ral s t a c h e ln v o rh an den , 
die  be i h ö h e r ent wi c k e l t e n  G r uppen k au m  n o c h  anzut r e ffen s in d  ( gan z unt e r 
g e o r dn et al s N e u b il du n g e n b e i  p s y c h r o sp hä r i s  c h en F aun e n e l e ment en ) .  E in 
Sul cu s fe h l t  b e i d e n  all e rp r i m i t i v s t e n  F o r m en , v o m  D e v on b i s  z u r  T r i a s  
h a b e n  fa s t  all e G at t un g en e inen Sul c u s  u n d  a b  de r Obe r t r ia s  wi r d  d e r Sul 
c u  s in fa s t  al len Ent wicklun g s r e ihen wie d e r r a s  e h  r e duz i e r t .  R e zent  fin d e t  
s i ch n u r  n o c h  b e i  we n ig e n  G at tun g e n  e in Sul c u s  ( vo r  all e m  b e i p r i m i t i ven 
F o r me n :  s e h r  häufig b e i  den B y t h o c ythe r a c e a ,  ve r e in z e lt b e i den C ythe r a 
c e a  s .  st r .  ) .  
Schl o ß :  D a s  S c h l o ß  d e r C yt h e  r o c op ina e n t wi c ke 1 t s ic h  in m e h r e r e n  von e in 
and e r  unabhän g ig e n  L inien von e infachen z u  k o mpli z i e r t e n  T ypen . I m  P a 
l ä o z o ik u m  t r e te n  übe r wie g e nd a dont e ,  s e l t e n e r l op h o�_pn t e  Schl ö s s e r  auf 
(Au sn ahmen:  E d i t i a  B RA Y ER 1 9 5 2  un d Sin u s u e l l a  SP I Z A RSK Y 1 9 3 9 ,  die 
me r od on t e  S chl ö s s e r  b e s i t z en ) .  Ab de r T r i a s  s in d  a d on t e  Schlö s s e r  s e l t e n .  
Lopho d on t e  S c h l ö s s e r  üb e r wi e g en i n  de r T r i a s b e i  w e it e m .  I n  de r O b e r 
t r i a s  s e tzen g an z  v e  r e  in z e l  t p r i mi t i ve m e  r o don t e  S ch l o ßtyp en e in .  D i e  
o b e  r t r  i a s  s is  c hen K e  r o cythe  r idae  e n t w i c keln au s e in e m  t yp i S C he n  l op h o 
d onten Schl o ß  o h n e  me r o donte u n d  e n t o m o d on t e  Z wi s c hentypen e in h o c h 
e n t w i c k e l t e s  a mp h idont e  s Schl o ß  ( n o r idont e s S c h l o ß  s e n s u  KO Z U R  1 9 7 1  
b e i  N o r i c ythe r e ) . Im J u r a  übe r wi e g e n  b e i  we it e m  ho c h ent w i c k e l t e  m e r o 
d on te u n d  p r i m i t i v e  a mp h idonte ( ent o mo dont e )  S c hl ö s s e r .  A b  de r K re ide 
we i s e n  d ie M e h r z ahl de r G a tt ung e n  hoch e n t w i c k e l t e  a mp h idon t e  u n d  me 
r o d on t e  S c h l ö s s e r  auf.  P i- imiti  ve Schl o ß t yp e n  ( e in s c hl ie ßl i c h  a dont e r 
Sch l ö s s e r )  s ind we s entl i c h  s e l t e n e r ,  k o m men a b e r n o c h  b i s  r e z en t  v o r .  
Randzon e : F o r me n  mit v e rkalk t e r Inn enl a m e l l e  t r e t en e r s t ma l s i m  Sil u r 
auf ,  s in d  a b  de m De von häufig un d a b  d e m Ka r bon d o m in i e r e n d .  A b  d e r 
T r i a s  g i b t  e s  ke ine C ythe r o c op ina - G a t tung en ohne ve r k a l k t e  Inn e nl a m el l e . 
V e s t ib u l a  t r ifft man e b enfall s z ie ml i c h  f r ü h z e it i g im P al ä o z o i k u m  an . Die  
Z a hl d e r rand s t ändigen P o r enkanäle  bl e ib t a b e r bis  zur  T r ia s du r ch we g s  
un d b i s  z u m  J u r a  übe r wie g en d  g e r in g .  V e r e in z e lt s ch on a b  de m D o g g e r ,  
ve r s t ä r k t  a b  d e m  M al m  und w e i t  ve r b r e it e t a b  de r K r e ide k o mmt e s  in 
v e r s c h i e d e n en Ent wicklung s l in ien z u r  A u s b il dung k o mpl izie r t e r  R an d
s t ru k tu r en mit  z a hl r e i c h en e infa c h e n  o d e r diffe r en z i e r t e n  r and s t än digen 
Po r e n k anälen o d e r ( un d )  diffe r en z i e r t e n  V e s t i b u l a  ( l e t z t e r e s  e r st a b  de r 
Kre ide ) .  
S e xu al d i mo r p h i s mu s :  T r itt  e r s t m a l s  f r a g l i c h  i m  P e r m  auf und i st a b  de r 
T r i a s we it ve r b r e it e t .  

L i te r a t u r ve rze i c hn i s : 

A N D E R SON , F .  W . : R h a e t i c  o s t r a c od a . - Bull . G e ol . Su r v . G r e at B r it ain �. 
S .  1 3 3 - 1 7 3 ,  8 T af . , L on d on 1 9 6 4  

A N D R E E V ,  J .  N .  & M .  I .  M A N D E L �TA M :  0 s i s t e ma t i�e s k o m  p ol o �e n i i  r o 
d a  L j u b i m o v in a . - P al e on t . z . , J g .  1 9 6 4  ( 2 ) ,  S .  1 5 2 - 1 5 4 ,  M o s 
k v a  1 9 6 4  
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A PO S T O L E ?C U ,  V . : O s t ra c o d e s du L ia s  du B a s s in de Pa r i s . - R e v .  In s t .  
fran c .  P e t r ol . , ..!._.± ( 6 ) ,  S .  7 9 5 - 8 2 6 ,  l T a b . , 4 T af . , Pa r i s  1 9 5 9  

BA T E ,  R . H . : M i ddl e Ju r a s s i e  O s t r a c o da f r o m  N o r th L in c ol n s h i r e . - Bul l .  
B r it i s h .  Mu s .  ( N at . H i s t .  ) ,  G e ol . , �. S .  1 7 3 - 2 1 9 ,  1 5  T af . , L on 
don 1 9 6 3  

BA T E .  R .  H . : M i dd l e  Ju r a s s i e  O s t ra c o da f r o m  s ou t h  Y o r k s h i r e . - B ul l .  
B r i t i s h M u s .  ( N a  t .  H i s t .  ) , g e ol . , 1 ( 2 )  , S .  l 9 - 4 6 ,  2 A b  b .  , l 3 
T af . , L on d on 1 9 6 3  

B A T  E ,  R .  H . : Some B a t h o n i a n  O s t r a c ode a of E n g lan d with  a r e v i s ion of 
the J ON E S  1 8 84 an d J ON E S  & SCHE R BOR N 1 8 88 c ol l e c t i on s . 
B ul l .  B r i t .  M u s .  ( N at . H i s t . ) ,  G e ol . , _!2, S .  3 7 7 - 4 3 7 ,  1 6  T af . , 
L on don l 1 6 1  

B EN SON , R .  H . : T h e  B r a d l e y a  p r o bl e m ,  with de s c r ip t i o n s of t wo n e w  
p s y c h r o s p he r i c  o s t r a c ode g e n e r a ,  Ag r e n o c y t h e r e  a n d  P o s e ido 
n a m i c u s ( O s t r a c o d a : C ru s t a c e a ) . - Smit h s on ia n  c o n t r .  p a l e o 
b iol . , �. 1 3 8 S . , 6 7  A b b . , 4 T a b . , 1 4  T af . , W a s h in g t on 1 1 7 2  

B E N SON , R .  H .  & P .  C .  S Y L V ES T E R - B RA D L E Y :  D e e p - s ea o s t r a c o de s  a n d  
the t r an sfo r mat ion of o c ean t o  s e a  in t he T e t hy s . - B u l l . C e n t r e  
R e c h .  Bau - SNPA , 5 supp l . , S .  6 3 - 9 1 , 1 5  A b b . , l T a b . , l T af .  
Pau 1 9 7 1  

B E U T L E R ,  G .  & J .  G R Ü N D E L : Die O s t r a c o de n  de s U n t e r e n Keup e r s  i rr.  

K B U N Z A ,  

V 

B e r � i c h  de s T hü r in g e r Be c k e n s . - F r e i h e r g e r  F o r s c h .  - H . , C 
1 64 ,  S .  3 3 - 9 2 ,  9 T a f . , l - 9 ,  L e ip z ig 1 9 6 3  

G .  & H .  KOZ U R : B e i t r ä g e  zu r O s t r a c ode nfau n a  de r t e t h yal e n  
T r i a s .  T e i l  I :  O s t ra c o de n au s d e n  R a i bl e r  S c h i c ht e n  ö s t l i c h  
v o n  S c h ol a s t ik a  ( A c h e n s e e , T i r ol ) . - G e ol .  P a l ä on t .  M i t t . Ibk . , 
l ( 2 } ,  S . l - 1 3 , l T a b . , l T af . , Inn s b r u c k  1 9 7 1 .  

D E .P, E C H E ,  F . : L e s o s t r a c o de s du C al l o vi en infe r i e u r e t  m o y e n  du s on da 
g e  C h on v il l e  l ( M e u r t he - e t - M o s e l l e , F r a n c e ) . - Bu l l .  c e n t r e  
Re c h .  Pau - SN P A , 3 ( 2 } ,  S .  2 5 9 - 2 8 5 ,  l A b b . , 2 T ab . , 3 Taf . , 
Pau 1 1 6 1  

D I E B E L ,  L . : N e u e  O s t r a c o d e n  au s de m M itt le r e n  Jvlu s c h e l k a l k  von G otha 
( T h ü r . ) .  - A b h . Z G I , l ,  S .  2 2 3 - 2 5 5 ,  5 A b b . , 4 Taf . , B e rl in 
1 1 6 :3  

DON Z E ,  P . : E sp e c e s  n o u v e l l e s d ' O s t r a c ode s d u  L i a s infe r i eu r n o r m an d . 
Bul l .  So c .  L in n . N o r man d i e , _!.Q. ( 9 } ,  S. 7 8 - 8 7 ,  2 Ta f . , ' C a e n  1 9 6 9  

D R E Y ER , E . : M i_k r ofo s s i l i e n  de s R ä t  u n d  L i a s  v on S W - B r a n d e n bu r g . - J b .  
G e ol . , .!_ ,  S .  4 9 1 - 5 3 1 ,  9 T af . , l T a b . , B e r l i n 1 9 6 5  ( 1 1 6 7 )  

G ER R Y ,  E .  & H . J . O E R T L I :  B i s u l c oyp r i s ? t r ia s s i c a n .  s p .  ( C r u s t . O s t 
ra c . ) f r o m  I s r a e l . - B u l l . C e n t r e  R e c h .  P au - SN PA , l ( 2 ) ,  S .  
3 7 5 - 3 8 l , 2 A b  b .  , l T af . , ( l 9 6 7 )  

G R ÜN D E L ,  J . : T a xion o m i s c h e , b i o s t r at ig r ap h i s c h e  u n d  va r i at ion s s tat i 
s t i s c h e  U n t e r su c hun g en an de n O s t r a c o d e n  de r U n t e r k r e i de in 
Deut s ch l an d . - F r e i h e r g e r F o r s c h .  H . , C .  2 0 0 , 1 0 5  S . , L e ip 
zig 1 9 6 6  

G R Ü N D E L ,  J . : Z u r  G r o ßg l i e de r u n g  de r O r dn u n g  Podo c op i da G .  W .  Jvl Ü L -
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L E R  1 8 9 4  ( O s t r a c o da ) . - N .  J b .  G e ol . P a l ä on t ., M h .  1 9 6 7  ( 6 ) ,  S .  
3 2 1 - 3 3 2 ,  Stuttg a r t  1 1 6 7  

G R Ü N D E L , J . : Neue  t a xien o rn i s e he E inhe i t en d e r Unt e r kla s s e O s t r a c o d a  
( C r u s t a c e a ) . - N .  J b .  G e o l .  P a l ä ont . M h . , J g .  1 � 6 9  ( 6 ) , S .  3 5 3 - 3 6 1 ,  

Stut t g a r t  1 :;1 6 �  
G R Ü N D E L ,  J . : Z u r  Phyl o g e ne s e  un d T a xon o m i e  de r U n t e r kl a s s e  O s t r a c o 

da ( C r u s t a c e a ) . - H a b il . - D i s s . - F r e ib e r g  H 6 9  
G R Ü N D EL , J .  & H .  KO Z U R :  Zu r T axon o f!l ie de r Bytho cyth e r idae und T r i 

c o rn in idae ( P odo c op ida , O s t r a c o da ) . - M onat s b e  r .  de ut s c h .  A k a d .  
W i s s .  Be r l in ,  ..!.2_ ( 1 0 / 1 2 ) ,  S .  � 0 7 - 7 3 7 ,  l l  A b b . , B e r l in 1 9 7 1  
( 1 9  7 2 )  

HA R T MANN , G . : Z u r  Phy l o g e n i e und Sy s t e ma t ik de r O s t r a c o de n . - Z .  z ool . 
Sy s t .  E v olut ion s fo r s c h . , ]_ ( 1  / 2 ) ,  S .  l - 1 54 ,  3 2  A b b . , 2 T ab : , 
F r an kfur t a .  M .  1 9 6 3  

H E R RIG , E . : O s t r a c oden au s d e m  Obe r - D o m e r ian von G r i m me n  we s tl i ch 
G r e i f s wa l d . - T e i l I I . - G e o l o g ie , � ( 7 ) ,  S .  1 0 7 2 - 1 1 0 1 ,  1 3  A b b . , 
4 T a f . , Be r l i n 1 � 6 8  / J 

KA SE VA R O VA , N .  P . : N o vye v i d y  o s t r a c od ve r chne p e r m s k i c h  o t l o z e n ij 
(u fi m s k i ch i tat a r  s k i c h )  J u �n o g o  T i mana i V ol g o - U r al s k oj obl a 
s t i . - M ik rofaun a  SSSR , s b .  } ,  T r udy V N IG R I  1 1 5 ,  S .  3 0 1 - 3 3 9 , 

;J 
7 A b b . , 4 T a f . , M o s k./a l � 5 8  v 

KA S E V A R O VA ,  N .  P . ; M A N D E L S TA M ,  M . l .  & G .  F .  SNEJ DE R :  N a d s e mej 
s t vo C ythe r a c e a  B a i r d  1 8 5 0 , - In : O sn o vy p al e ontol og i i ,  _!2 
A r t h r op oda , T r i l o b i t o m o rpha i C ru s ta c e a ,  S .  3 6 5 - 4 1 3 ,  A b b . , 
� � 4 - 1 2 3 � ,  M o s k va 1 9 6 0  

K L I N G  E R , W .  & F .  N E U  W E lL E R :  L e i tende O s t r a c oden a u s  d e m  d e u t s chen 
L i a s . - G e ol . J b . , !..!:._, S.  3 7 3 - 4 1 0 ,  l A b b . , 6 T a f . , H anno ve r 
1 � 5 9  

KN Ü PF E R ,  J . : Z u r  M ik r ofaun a au s de m unt e r en T e il de s Z e c h s t e in s  von 
R ü ge n . - F r e ih e r g e r F o r s c h .  - H . , C 2 1 3 , S. 7 2 - � � .  5 Taf . , 
L e i p z ig 1 7 6 7  

KN Ü P F' E R ,  J .  & H .  KO Z U R :  E ine neue O s t r a c o d e n g a t tun g au s de r T r i a s  
de s g e r man i s c hen B inne n b e c k en s . - M onat s b e r .  d e u t s c h .  A k a d .  

. W i s s .  , 1 0 ( 4 /  5 ) ,  S .  3 2 2 - 3 3 1 ,  . 3 A b  b .  , 1 T af . , B e  rl in 1 � 6 8 ·• - oJ V 
KOC E T K O V A , N .  M . : P o z dn e p e r m s k ie o s t r a c o dy B a s k i r i . - P a l e on t .  Z . , 

J g .  l 9 6 8 ( l ) , S .  4 6 - 5 7 , 2 T af . , M o  s k v a l :;1 6  8 
KO L L MA NN , K . : C ythe r ide in a e  un d S c hul e r ide inae n .  s u b fa m .  ( O s t r a c o 

d a )  a u s  de m N e og en de s ö s tl .  Ö s te r r e ic h . - M it t .  g e ol .  G e s .  
W i en , �. S .  8 7 - 1 � 5 ,  5 A b b . , 4 T a b . , 2 1  T af . , W i en 1 7 5 8  · 
( 1 1 6 0 )  

KO Z U R ,  H . : Neue O s t ra c od e n  a u s  de m R ä t  und M u s c h e l k al k  de s g e r m a 
n i s ch e n  B innen b e c k e n s . - M on at s b e r .  de u t s c h .  Aka d .  W i s s .  
Be r 1 in , 1 0 ( 7 )  , S .  4 9 8 - 5 l � ,  6 A b  b .  , 3 T af . , B e  r l  in l � 6 8 a 

KO Z U R ,  H . : E in ig e  s e l tene  O s t r a c od e n - A r ten a u s  de r g e r ma n i 9 chen 
T r i a s . - M ona t s b e r . de ut s c h . A ka d . W i s s . B e rl in ,  _!_2, ( 1 1 ) ,  S .  
8 4 8 - 8 7 2 ,  :;1 A b b . , 4 T af . , B e r l in H 6 8 b 
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KO Z U R ,  H . : D i e  G at tun g Sp e l un c e l l a SC H N E ID E R  1 :;1 5 6  ( O s t r a c o da ) in de r 
g e r m a n i s c hen T r i a s . - F r e ibe r g e r F o r s c h .  - H .  C 2 4 5 , S .  4 7 - 6 7 ,  
l A b b . , 5 T a f . , L e i p z i g  J :;1 6 9  

KO Z U R ,  H . : N e ue O s t r a c o den au s de r g e r man i s c h e n  M i t t e l - un d Obe r t r i a s  
G e o l o g i e , 1 1  ( 4 ) , S .  440 - 4 6 1 ,  6 A b b  . .  4 T af . , B e r l i n 1 9 7 0  a 

KO Z U R ,  

K 
H . : N e u e  O s t ra c o de n - A r t e n  a u s  de m o be r s t en A n i s  de s B a k on y 

h o c h l an d e s ( U n ga rn ) . - B e r .  n at .  - m ed . V e r . lnn s b r u c k ,  �. S .  
l - 40  ( V o r au s d r u c k ) ,  S .  3 8 4 - 4 2 8  ( g e s a m t e r Ban d ) , 4 T a f . , 
Inn s b r u c k  J 1 7 0  b 

KO Z U R ,  H . : Ein e n e u e  O s t r a c o deng attung a u s  de r b r a c k i s c h e n  obe r e n  
Di s c o c e r a t i t e n - Z on e de s T h ü r in g e r B e c k e n s . - G e ol og i e � ( S ) ,  
S .  6 6 8 - 6 7 0 ,  5 A b b . , Be r l in 1 :;1 7 0  c 

KO Z U R , H . : N e u e  O s t r a c o den a r ten au s de r t e t h yalen T r i a s .  I n : Bun z a ,  

't..r:../{j G .  & H .  Kozu r :  B e i t r ä g e  zu r O s t r a c o de n faun a de r te th yal en 
J\ I T r i a s .  T e i l II . G e o l . Pal ä on t .  M i tt . I bk . , l ( 2 ) ,  S .  1 4 - 7 6 ,  7 T a f . , 

In n s b r u c k  l j 7 l a 
KO Z U R ,  H . : D i e  B a i r d i a c e a  de r T r i a s .  T e il I :  Sk u l p t u r i e r t e  B a i r d iidae 

au s m i t t e l t r ia s s i s c h e n  F l a ch w a s s e r a b l a g e r u n g e n . - G e o l . P a 
läon t .  M i t t . I b k . , 1 ( 3 ) ,  S .  I - 2 7 ,  3 T a f . , Inn s b ru c k  1 9 7 1  b 

KO Z U R ,  H . : D i e  B a i r d i a c e a  de r T r i a s .  T e i l I I :  Sku l p tu r ie r t e B a i r d i i dae 
au s m it t e l t r i a s s i s c h e n  T ie f s c h e l fa b l a g e r un g e n . - G e ol . Pal ä on t .  
M i tt . I b k . , l ( 5 ) ,  S . l - 2 1 ,  2 T af . , Inn s b ru ck 1 9 7 1  c 

KO Z U R ,  H . : E in ig e  B e m e r ku n g en zu r S y s t e m a t i k  de r O s t r a c o de n  un d B e 
s c h r e ibung n e ue r Pl a t y c op ida au s de r T r i a s  U n g a r n s un d de r 
Slowake i . - G e ol . P al ä on t .  M i t t . Inn s b r u c k , 2 ( 1 0 ) ,  S .  l - 2 7 ,  2 
T af . , Inn s b r u c k  1 9 7 2  a 

KO Z U R ,  H . : D i e  B e de u tung t r ia s s i s che r O s t r a c od e n  fü r s t r a t i g r aph i s c h.e 
un d p a l äoök ol og i s c he Unt e r s u ch u n gen . - M it t .  G e s .  G e o l .  B e r g 
ba u s tud ., 2 1 , S y mp o s i u m  Inn s b r u c k  1 9 7 2  b 

K O Z U R ,  H . : B e i t r ä g e  zu r St r at i g r ap h ie un d Pal äontol og i e  de r T r i a s . 
G e o l . P a l ä on t .  M i tt .  In n s b ru c k ,  3 ( l ) ,  S .  1 - 3 0 ,  l A b b . , 2 T a b . , 
3 T af. , Inn s b ru c k 1 9 7 3  

KO Z U R ,  H .  & L .  N I C KLA S :  O s t ra c oden au s de m Pl a t t e n k al k - N i ve au de s 
Haup tdol o m i t e s ( Rh ä t i kon ) .  -· F e s t b .  g e ol . In s t . , 3 0 0 - J ah r - F e i e r  
U n i v . Inn s b ru c k ,  S .  3-0 9 - 3 2 0 ,  3 Ab b . , 3 T a f . , . .  In n s b r u c k  l 9 7 0  

KO Z U R ,  H .  & A .  O RA V E C Z :  N e u e  O s t r a c o den - A r t e n  au s de m Rhät  U n 
g a rn s . - G e o l .  P a läon t .  M it t . Inn s b ru c k , � ( 3 ) ,  S .  l - 1 4 , 6 A b b . , 
In n s b r u c k l 9 7 2 

K R I S TA N - T O L L MA N N ,  E . : D i e  obe r t r iadi s c h e n  A r t e n  de r O s t r a c o de n 
G a t : un g  Ke r o c y t h e r e  KO Z U R  & N I C KLA S ,  1 9 7 0  u n d  i h r  s t r a t i 
g r ap h i s c h e r W e r t . - E r döl - E r dg a s - Z e i t s c h r . ,  8 8 ,  S .  4 3 - 4 9 ,  2 
A b b . , W ie n - Ha rnb u r g  1 9 7 2  

L IPA T O VA , V .  V .  & N .  N .  S T A RO Z ILO V A :  St r a t i g r afij a  i o s t r a c ody t r i 
a s o vy c h  o t l  o�e n ij s a  r a t o v  s k o g o  Z a vol �j a .  - I z d .  Sa r a t o  v .  U n i  v .  , 
1 9 0  S . , 7 0  A b b . , 2 0  T af . , Sa r a t o v  1 ·1 6 8 

" V 
L J U  B I M O V  A ,  P .  S. : O s t r a  c o d y  m e z o z oj s k i ch otl o z e n  i j  S r e dn e g o  P o vo l z j a  
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Ob � � e g o  Sy r ta . - In : Lj u b i mo v a , P .  S .  & T .  N .  C h a b a r o va :  O s t 
r a c ody m e z oz o i s k i c h  o t l o�e n ij V ol g o - u r al s k oj o b l a s t i .  - T r u dy 
V N IG R I ,  8 4 , S .  3 - 1 9 0 ,  1 9  A b b . , 6 T a b . , 1 3  T af . , G o s t op t e 
c h i z dat  L e n in g r a d 1 9 5 5  

L J U B I M O V A , P .  S . : T r ia s o v ye i j u r s k i e  o s t r a k ody v o s t o �n y c h r aj on o v  
U k r a in y . - T r udy V N I G R I ,  n .  s e r .  9 8 ,  s b .  M i k r ofa u n a SSSR , �. 
S. 5 3 3 - 5 8 3 , 3 T af . , L e n in g r a d  1 9 5 6  

LOR D ,  A . : R e vi s ion o f  s o m e  L o we r L i a s  O s t r a c od a  f r o m  Y o r k s h i r e . 
P a l a e o n t o l og y ,  _!_i_ ( 4 ) , S .  6 4 2 - 6 6 5 ,  4 A b b . , 2 T a f . , L on d on 
1 9 7 1  

L OR D , A . : W i che r e 1 1 a  an d G r a man e l l a ,  t wo n e w  g e n e r a  of L o w e r J u r a s 
s i e  O s t r a c od a  f r o m  Eng 1 an d . - P al a e ontol og y ,  � ( 2 ) ,  L on do n  
1 9 7 2  

LOR D ,  A . : T he o s t r a c o d  g e n e  r a  Og m o c on c h a  an d P r o c y t h e r id e a  in the 
L o we r  J u r a s s i c . - B u l l .  g e o l . So c .  Den m a r k ,  �. S .  3 1 9 - 3 3 6 ,  

·11 T a f . , C op e n h a g e n  1 9 7 2  
M A N D E L S TA M ,  M . I .  u .  a . : O s t r a c oda . - ln : V S EG E I ,  s b .  1 1 M a t e r i a l y  p o  

p a 1 e on t o1 o g i i  ( N o v ye s e mej s t va i r o d y ) 1 1 ,  . S .  8 7 - 1 4 4 ,  A b b .  1 5 -
11 5

_
3 ,  T a f .  1 9 - 4 4 , G� o s g e o 1 t e ch i z dat 1 9 5 6  

MAN D E L STA M ,  M .  I . ; G .  F .  SN E J D E R  u .  a . : N o v ye r o dy o s t r a c o d  v s e mej 
." 

s t v_,a,..c h  C y p r i da e  i C y t h e r i d a e . - E ze g o dn i k  V s e s oj u z  Pal e on t .  
Ob s c e s t va ,  _!i:, S .  1 6 6 - 1 :;l 2 ,  4 T a f . , ( 1 9 5 7 )  

M O OR E ,  R .  C .  ( H e r a u s g e b e r ) :  T r e a t i s e  o n  ln v e r t e b r a t e  P a l e on t o1 og y ,  p a r t  
Q ,  A r th r o p oda 3 ,  O s t r a c o d a . - 4 4 2  S . , 3 3 4  A b b . , Kan s a s  1 9 6 1  

MO R I\ H O V E N , F ' . P .  C .  M .  van : P o s t - Pa l e o z o i c  O s t r a c o da .  T h e i r  m o r p h o 
l o g y , t a x on o m y  a n d e c on o n1 i c u s e .  V ol .  I I ,  G en e r i c  de s c r ip 
t i on , 4 7 8  S . , A rn s t e r d a n• - L on d on - N e w  Y o r k  ( El se vi e r Pub 
l i s h in g  C o mp an y )  1 9 6 3  

O E R T L I , I-:1 .  J . : O s t r a c o de s d u  J u r a s s i qu e s s up e r i e u r  d u  B a s s in d e  P a r i s  
( Son d a g e  V e rn on 1 ) . - R e v . I s t .  f r an c .  P e t r o l e , ..!..3_, S .  6 4 7 - 6 9 5 ,  7 
T a f . , Pa r i s  1 9 5 7  

O E R T L I , H .  J . : L e s  O s t r a c o d e s d u  Bo u 1 onn a i s . I .  1 1 M i c r o - O s t r a c o de s ' ' . 
Re v .  M i c r o p a l hm t . ,  2 ,  S. 1 1 5 - 1 2 6 ,  6 A b b . , 3 T a f . , P a r i s  1 9 5 9  

O E R T Ll , H . J . ; B RO T Z E N ,  F .  & H .  BA R T EN ST EIN : M i k r op a l äon tol og i sc h 
fe in s t r at i g r ap h i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  de r K r e i d e - J u r a - G r e n z 
s c h i c h t e n  i n  Sü d s c h we d e n . - S ve r .  ge ol . U nd e r s ö k . , s e r .  C ,  5 7 9 ,  
A r s b o o k  5 5  ( 3 ) ,  2 4  S . , 4 A b b . , 2 T a f . , ( 1 9 6 1 )  

O E R T L I , H .  J . : J u r a s s i e  o s t r a c o d e s o f  DSDP l e g X I  ( s i t e s 1 o o  an d 1 0 5 ) 
p r e l i m in a r y a c c ou n t . - In : H OL L IST E R ,  C .  D .  E W ING , J .  I .  u .  
a . : In i t i a l  R e p o r t  o f  t h e  de e p  s e a  d r i l l in g  p r oj e c t ,  .!.._!_, S .  6 4 5 -
6 5 7 ,  5 T a f .  , W a s h in g t o n  1 9 7 2  

P E T E R SON , J .  A . : J u r a s s i e  O s t r a c od a  f r o m  t he ' ' L o w e r Sun dan c e 1 1  a n d  
R i e rdon fo r rna t i on s ,  we s t e rn in t e r io r  U n i t e d  St a t e s . - J .  P a 
l e on t . , 2 8  ( 2 ) ,  S .  1 5 3 - 1 7 6 ,  3 A b b . , 3 T af . , M e n a s ha 1 9 5 4  

P L U f\1 H OF F' , F . : D i e  O s t r a c od e n  de s Obe r a a l e n i u m  u n d  t i e f e n  U n t e r baj o 
c iu m  ( J u r a )  de s G if h o r n e r T rog e s ,  N o r dwe s t de ut s c h l an d . - A b h.  
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s_e n c kenb . n a tu r f . G e s . , 5 0 3 , S .  l - 1 0 0 ,  4 A b b . , l T a b . , 1 2  T af . , 
8 P r of . , F r ankfu r t  a .  M .  1 9 6 3  

P O K O R N Y ,  V . : G ru n d z ü g e  de r Z oolog i s c h en M ik r op al ä on t o l og i e . - V E B  
V e r l .  , W i s s . B e  r l in l 95 8 

SE E BA C H ,  K .  v . : E n t o m o s t r a c e en au s de r T ri a s  T h ü r ing en s . - Z .  deut s c h .  
g e o l . G e s . , l_ ,  - S . 1 9 8 - 2 0 6 ,  2 T af . , B e rl in 1 8 5 7  

SEI B OL D ,  E . : N e b e n me e r e i m  hu m iden und a r iden Kl i ma b e r e i c h . - G e ol . 
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Geol. Paläont. Mitt. Innsbruck Innsbruck, Oktober 1973 

Neue Megasporen aus dem Karn des Ilek-Beckens 

*) 
von H. Kozur 

SUMMARY 

New megaspores from the carnian Ilek-basin are described. For the first 
a taxionomie reclassification of megaspores of the carnic stage is given. 
After them follows a description of 2 new genera and 7 new species. 

*) Anschrift des Verfassers: Dipl. Geol. Dr. Heinz Kozur, DDR-6 1 Meinin
gen , Staatliche Museen 





M,egasporen haben gro!3e Bedeutung für die Gliederung kontinentaler trias
sischer Serien. In Zukunft werden sie für grol�räumige Kor relie rungen km

tinentale r Ablagerungen im eura s 1ati s chen und no rdame r ikan i s chen Bereich 
aber auch in der Gondwana- Trias steigende Bedeutung erlangen. Ihre z. T. 
weltweite oder wenigstens sehr weite regionale Verbreitung wird auch in
terkontinentale Korrelation ermöglichen. So kommen z. B. die Megasporen 
des oberen Olenek von Sibirien bis Westeuropa in der gleichen a rtlichen 
Zusammensetzung vor. Auch in Indien (Gondwana) findet sich diese Asso
ziation. Viele Arten der ·Megasporen-As soziation des Rhät I Lias - G  renzbe
reichs finden sich in Tasmanien, Grönland, Sibirien und Europa. Wichtige 
leitende Megasporen-A rten des Karns kommen vom germanischen Becken 
bis nöch Sibirien vor und fii):den sich auch in der tethyalen Trias. Sicher 
sind sie auch in Nordamerika vorhanden, jedoch liegen hier noch keine Un
tersuchungen über die Megasporen vor. Auch die Leitfor men des Longo
bard finden sich im gesamten germanischen Becken, im Prikaspi-Gebiet 
und z. T. auch in der tethyalen Trias. Desweiteren werden die Megasporen 
künftig auch steigende Bedeutung bei der Korrelierung kontinentaler und 
mariner Serien erlangen. 

Voraussetzung für die stratigraphische Verwertbarkeit der Megasporen ist 
einerseits die taxonomische Beschreibung der auftretenden Arten und an

dererseits die Kenntnis ihrer regionalen und stratigraphischen Verbreitung 
in verschiedenen Gebieten, wo bei die für g ro1�räumige Korrelationen wich
tige Frage zu klären ist, inwieweit regional (nicht lithofaziell) bedingte 

Unterschiede in der stratigraphischen Reichweite einzelner Arten und gan
zer Assoziationen auftreten. Es deutet sich z. B. an, daJ� die charakteristi
sche Megasporen-Assoziation des Olenek von Eurasien in der Gondwana
Trias höher hinaufreicht (bis zum tieferen Anis). Bisher waren vor allem 
die rhätisch/liassischen Megasporen-Assoziationen sowohl hinsichtlich 
ihrer Taxonomie als auch hinsichtlich der stratigraphischen und regiona
len Verbreitung sehr gut bearbeitet. Besondere Verdienste erwarb sich 
dabei T. MARCINKIEWICZ (Warszawa). Taxonomisch gut bearbeitet sind. 

auch die Megasporen des höheren Mittelkarns im germanischen Becken; 
über die regionale Reich�eite der karnischen Megasporen aul�erhalb des 
ge rmani sehen B��-�ens wa

·
r dagegen bisher wenig bekannt. KOZ UR ( 117 1, 

1 }72) gibt die Leitformen des Schilfsandsteins auch aus den Lunzer 
Schichten an. In der vorliegenden Arbeit werden weitere Hinweise für die 
g rol3e regionale Verbreitung der karnischen Megasporen gegeben, die· vor 
allem auf der Arbeit von F'ADDEEVA ( 1163) beruhen. Ein ähnlicher Bear
beitungszustand wie für die karnischen Megasporen liegt bei den Megaspo
ren des höheren Longobard vor, doch ist hier die taxonomische Erfassung 

nicht so voll ständig wie bei der jul ischen Assoziation. Weit weniger e rfaJ3t 
sind die übrigen mitteltriassischen .f\1egasporen. Mit der vorliegenden Ar
beit soll dazu beigetragen werden, die Kenntnislücken über den Artbestand 

der mitteltriassischen Megasporen zu vermindern. Die regionale Reich

weite der Leitformen der ladinischen Megasporen ist ebentalls beträcht-
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lieh. Sie wurden bisher im germanischen Becken, im Prikaspi-Gebiet (alle 
Lei tfor men) und in den W engen� r Schichten der Südalpen (einige Le itfor

men) nachgewiesen. Die anisischen Megasporen sind noch sehr wenig be
kannt. Im höheren Ill yr kommen sehr. cha rakte risti sehe Le itfor men vor, die 
in der· vorliegenden Arbeit beschrieben werden, vielfach haben diese For
men aber nur eine regional begrenzte Reichweite. Aus dem unteren und 

mittleren Anis sind mir aus dem eurasiatischen
. 

Bereich nur stratigra
phisch wenig aussagekräftige Trileites -Arten bekannt, die gewisse Ähn
lichkeit mL der Megaspore von Pleuromeia ste rnbergi ·aufweisen und 
wahrscheinlich auch eine PleurorrEia-Megaspore ist. 

Die untertriassischen Megasporen sind bisher noch wenig erforscht. An
gaben über ihr Auftreten finden sich bei SITHOLEY ( 1 �43), PANT & SRI
VASTAVA ( 1164) und KOZUR ( 1172). In den beiden ersteren Arbeiten 
werden Megasporen aus der obersten Untertria·s (oder untersten Mittel
trias) der Salt Range (Gondwana) beschrieben.' Die gleiche Assoziation 

findet sich-im Olenek von Westeuropa bis nach SE-Sibirien, worauf KO

ZUR ( 1172) aufmerksam machte. Eine monographische Bedrbeitung der 
untertriassischen Megasporen (Jakutian und Olenek) von Dr. R. FUGLE

WICZ (WC�:,rszawa) befindet sich in Druck. Sie bringt eine Vielzahl neuer 
Erkenntnisse über die stratigraphische Verwertbarkeit der Megasporen 
für die Korrelation kontinentaler oder terrestrisch beeinfluJ3ter-unter.
triassischer Serien des· germanischen Beckens. Außerdem wird eine 

Vielzahl neuer Arten beschrieben. Die von FUGLEWICZ be.schriebenen 
Megasporen könnten von ausschlaggebender Wichtigkeit für die Korrela
tion mit der Gondwana-Trias werden.· 

Taxonomische Neueinstufung einiger Megasparen-Arten aus dem Karn des 
Aktjubinsker Gebietes (Ilek'-Becken) 

Gattung Maexisporite s POTONIE 11 S6 

Maexisporites meditectatus (REINHARDT 1163) KOZUR 117 1 
1163 Duosporites meditectatus n. sp. - REIN HARDT, S. 1 11, Taf. 1, Fig. 

1-S, Taf. 2, Fig. 1, Taf. 3 
1165. Trileites puncticulatus FADDEEVA sp.nov. - FADDEEVA, S.12-13, 

Taf. 4, Fig. 27 
1161 Maexisporites wicheri n. sp. - REINHARDT & FRICKE, S. 40 1-402, 

Taf; 1, Fig. 5 

1161 Trileites meditectatus (REINHARDT 1163) n. comb. - REINHARDT & 
FRICKE, S. 402 

197 1  Maexisporites meditectatus (REINHARDT 1963) n. comb. - KOZUR, 

S. 122, Taf. 1, Fig. 2 
Vorkommen: Ma'ssenhaft' im Longobard des germa nischen Beckens und des 
Prikaspi- Gebietes; vereinzelt in den Wengener Schichten. Obertrias des 
Aktjubinsker Gebietes. 

Bemerkung: Es ist interessant, daß im Aktjubinsker Gebiet neben den cha-
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rakteristischen Leitformen des julischen Schilfsandsteins (siehe unten) 
mit Maexisporites meditectatus auch eine Leitform des Longobard des 
germanischen Beckens und des Prikaspi- Gebietes vorkommt, die im 
Schilfsandstein fehlt. Ein ladinischer Anteil für die von FADDEEVA ( 1-}65) 

untersuchten Proben des Aktjubinsker Gebietes kann aber trotzdem ausge
schieden werden, da die ladini sehe Lei tfo rm Dijks traispo rite s beutle ri, 
die noch im Longobard des germanischen Beckens und des Prikaspi- Gebie
tes häufig ist, fehlt. Andererseits muß man auch beachten, daß das Aus
set zen der Megasporen an der Obergrenze des Lettenkeupers und das 
Wiede reinsetzen an der Basis des Schilfsandsteins im germanischen Bek

ken faziell bedingt ist. Die Megasporen-Assoziation, die F'ADD EEVA 
( 1965) aus dem Akjubinsker Gebiet beschreibt, könnte zumindest teilweise 
aus demjenigen stratigraphischen Bereich stammen, aus dem im germani
schen Becken keine Megasporen bekannt sind (Unterer Gipskeuper = Cor

deval und unteres Jul). Auf jeden Fall aber kann die Megasporen-Assozia
tion, die FADDEEVA ( 1165) beschreibt, ins Karn eingestuft werden. Das 
zeigt einmal mehr die grot3e Bedeutung der Megasporen für großräumige 
Korrelationen. 

Gattung Narkisporites KANNEGIESER & KOZUR 1172 

Narkisporites verrucosus (FADDEEVA 1165) n. comb. 
1165 Trileites verrucosus FADDEEVA sp.nov. - FADDEEVA, S. 12, Taf. 

4, Fig. 26 
1961 Biharisporites harrisi n. sp. - R EINHARDT & FRIECKE, S. 404, Taf. 

1, Fig. 1 

197 1 Narkisporites harrisi (REINHARDT & FRICKE 1961) - KOZUR, S. 
1 2 2, T af. 1 , F' ig. 1 

1972 Narkisporites harrisi (REINHARDT & FRICKE 196�) KOZUR 197 1 -

KANN EGIESER & KOZUR, S. 189- 190, Taf. 1, Fig. 1, 2, Taf. 2, F'ig. 
1-3, Taf. 3, Fig. 1-3 

Bemerkungen: Biharisporites harrisi REINHARDT & FRICKE 1961, die 
Leitform des germanischen Schilfsandsteins und der Lunzer Schichten, ist 
ein jüngeres Synonym von Trileites verrucosus FADDEEVA 1965. Die Art 
gehört zur Gattung Narkisporites KANNEGIESER & KOZUR 1972. 
Vorkommen: Massenhaft im Schilfsandstein des germanischen Beckens, 

vereinzelt bis häufig in den Lunzer Schichten der Alpen, häufig in der 
Obertrias des Aktjubinsker Gebietes. 

Gattung Radosporites KANNEGIESER & KOZUR 1972 
Radosporites tuberculatus (FADDEEVA 1�65) n. comb. 

196S Trileites tuberculatus FADDEEVA sp. nov. - FADD EEVA, S. 93, Taf. 

4, Fig. 28 

1161 Verrutriletes planus n. sp. - REINHARDT & FRICKE, S. 404, Taf. 1, 
Fig. 2 

197 1 Radosporites planus (REINHARDT & FRICKE 1969) n. comb. - KO
ZUR, S. 122 
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1972 Radosporites planus (REINHARDT & FRICKE 1961) KOZUR 117 1 -

KANNEGIESER & KOZUR, S. 190- 19 1, Taf. 5, Fig. 1, Taf. 6, Fig. 1, 2, 
Taf. 7, Fig. 3 

Bemerkungen: Der Halotypus bei FADDEEVA ( 1965) ist viel besser erhal

ten als der Hal otypus von Verrutril etes planus bei REINHARDT & FRICKE 
1969. Die Tectastrahlen sind bei der von FADDEEVA ( 1965) abgebildeten 
Form deutlich zu erkennen, wie auch bei dem gut erhaltenen Material, das 

KANNEGIESER & KOZ UR ( 1972) aus dem Schilfsandstein abbilden. 
Vorkommen: Sehr häufig im Schilfsandstein des germanischen Beckens 
(höheres Jul). Obertrias des Aktjubinsker Gebietes (liek-Becken). 

Gattung Verrutriletes van der HAMMEN 1154 
Verrutriletes minor (FADDEEVA 116.3) n. comb. 
Taf. 13, Fig. 3 
1963 Triletes tuberculatus f. minor FADDEEVA var. nov. - FADDEEVA, 

S. 13 - 9 4, T af. 5 , F i g. 21 
Bemerkungen: Das eine vorliegende Exemplar aus dem oberen Lettenkoh
lensandstein Thüringens stimmt gut mit der bei FADDEEVA ( 1165) abge
bildeten Form überein. Aus dem Cordeval der Südalpen liegen einige 
schlecht erhaltene Exemplare vor, deren Zuordnung nicht sicher ist. 

Verrutriletes minor unterscheidet sich von Verrutriletes marcinkiewiczae 
n. sp. durch die halbkugeligen, regelmäßig begrenzten Verrucae und die 
wesentlich geringe

_
re Größe. 

Vorkommen: Obertrias des Aktjubinsker Gebietes (Ilek-Becken), oberster 

Lettenkeuper von Thüringen, (?) Cordeval der Südalpen. 

Beschreibung einiger neuer Megasparen- Arten und -Gattungen aus der 
Mitteltrias des germanischen Beckens 

Bemerkungen: Die neu beschriebenen Megasporen werden hier in alphabe
tischer Reihenfolge aufgeführt. 

Gattung Bacutriletes van der HAMMEN 1154 
Bacutriletes ? trammeri n. sp. 

Taf. 1, Fig. 4 
Derivatio nominis: Zu Ehren von Hej_rn Dr. J. TRAMMER, Warszawa 
Holotypus: Das Exemplar auf Taf. 1, Fig. 4 

Diagnose: Äquato rumriß rundlich bis su btr iangula r. Te cta strahlen ver

de·ckt. proximal seite dicht mit halbkugeligen Gran ulae bis Ver rucae be

deckt. "Distalseite mit kurzen Baculae und Spinae besetzt, die eine breite 

Basis aufweisen und maximal 30pm lang werden. 

Vorkommen: Lettenkeuper von Thüringen, sehr selten. 
Beziehungen: Die Zuordnung zu Bacutriletes ist fraglich, da die Proximal
seite mit ziemlich regelmäßigen Granulae bis Verrucae besetzt ist. 

Gattung Capillisporites n. gen. 
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Derivatio nominis: Nach der Skulptur aus bandförmigen Capilli 

Typusart: Capillisporites germanicus n. sp. 
Diagnose: Äquatorumriß rundlich bis subtriangular. Gesamte Exine mit 

langen, bandför migen Capilli besetzt, die in Äquatornähe am dichtesten 
stehen und dort am längsten sind, jedoch keine Corona bilden. Tectastrah

len sind sichtbar. 
Vorkommen: Oberer Muschelkalk des germanischen Beckens, stets in der 

Nähe von Salzwasser. 
Zugewiesene Art: Capillisporites germanicus n. sp. 
Beziehungen: Echitriletes van der HAMMEN 1154 besitzt keine langen, 

bandförmigen Capill i und es sind stets Sp inae vo rh an den, während faden
förmige Capilli nur untergeor dnet auftreten. 
Dijkstraisporites POTONIE 195 6 ist der neuen Gattung sehr ähnlich, die 
Capilli sind aber schmaler, haarähnlich und es ist eine deutliche Zona 
vorhanden. 
Tenellisporites POTONIE 1956 besitzt zwar auch lange, bandförmige Ca
pilli, aber sie bilden eine deutliche Corona. 

Capillisporites germanicus n. sp. 
Taf. 1, Fig. 2, 6 

Derivatio nominis: Nach detn Vorkommen im germanischen Becken 
Holotypus: Das Exemplar auf Taf. 1, Fig. 6 
Diagnose: Siehe Gattungsdiagnose. 
Beschreibung: In Äquatornähe werden die bandförmigen Capilli bis 150 

"
um 

lang. Sie stehen hier auch besonders dicht, ohne aber eine Corona zu bil
den. Sowohl auf der Proxirnalseite als auch auf der Distalseite sind die 
Capi�li oft in einzelnen wenigen Reihen angeordnet, die aber nicht die Tec
tastrahlen oder Curvaturae markier_en. Die Tectastrahlen sind nicht sicht
bar. Cur vaturae sind nicht vor handen. Sporendur chmesser (ohne Capilli): 
385- 440 Jl!TI. 

Vorkommen und Beziehungen: Siehe unter Gattung. 

Gattung Henrisporites POTONIE 1756 
Henrisporites ? triassicus n. sp. 
Taf. 3, Fig. l 
Der ivatio nominis: Nach dem Vor kommen in der Trias 
Holotypus: Das Exemplar Taf. 3, Fig. 1 

Diagnose: Äquatorumriß rund. Tectastrahlen bis zum Äquator der ZonE: 
reichend, auf der Zone jedoch nur schwach sichtbar. Zona sehr schmal. 
Exine mit zahlr eichen Granulae, z. T. auch mit halbkugeligen Verrucae. 
Be sehre ibu�g: Te ctast rahlen spitz dachför mig, basal 11- 16 ,um breit und 
15- 2 2 ,um hoch. Zone nur 28- 40 }lm breit. .t..:xine proximal und distal dicht 
mit Granulae und kleinen halbkugelförmigen Verrucae bedeckt, die proxi
mal gelegentlich r adialstrahlig angeordnet sind. Keine Cu r vatu rae ausge
bildet. Sporendur chmesser 500-600pm. 

Vorkommen: Lettenkeuper von Thüringen, selten. 
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Beziehungen: Die bisher bekannten Henrisporites-Arten haben größere 

Skulpturelemente auf der Exine. 

Gattung Hughesisporites POTONIE 1756 
Hughesisporites orlowskae n. sp. 
T af. 3 , F ig. 2 

Derivatio nominis: Zu Ehren von Frau Dr. T. ORLOWSKA-SWOLINSKA, 
Warszawa 

Holotypus: Das Exemplar auf Taf. 3, Fig._ 2 

Diagnose: Äquatorumriß subtriangular bis rundlich. Tectastrahlen 2/3-
3/4 r, mit einem hohen, häutigen Wall versehen. Kontaktarea mit isoliert 
stehenden Capilli, sonst glatt. 
Beschreibung: Tectastrahlen 5-10 pm breit, mit einem 40-60 pm hohem 
häutigen Wall ver sehen. Zwischen den Te etastrahlen befinden sich zahl
reiche Capilli, die in der Nähe des Apex am längsten sind (ca. 40pm) und 
nach außen zu immer kürzer v,�erden; ihre Basisbreite beträgt 5- 15 pm. 
Die Distalseite und der jenseits der Te etastrahlen liegende Bereich der 

Proximalseite sind glatt. Sporendurchmesser: · 3 30-400pm. 

Vorkommen: Höherer Lettenkeuper von Thüringen. 
Beziehungen: Bei Hughesisporites karnicus KANNEGIESER & KOZUR 1972 

ist der Wall auf der Tecta in einzelne lappenförmige Gebilde aufgelöst. 

Außerdem steigt bei dieser Art die Länge der Skulpturelemente ( Baculae) 
auf der Kontaktarea nicht in R ichtung auf den Apex an. 

Gattung Semiornatisporites n. gen. 
Derivatio nominis: Nach der Beschränkung der Skulptur auf die Proxima

-
l-

seite. 
Typusart: Semiornatisporites mesotriassicus n. sp. 
Diagnose: Kleine Megasporen mit rundlichem bis subtriangularem Äqua
torumriß, Tectastrahlen nicht sichtbar. Skulptur auf die Proximalseite 
beschränkt. 
Vorkommen: Ladin (mittlere Ceratitenschichten des Oberen Musche

"
Ikalks 

und
. 

Lettenkeuper, ? Jura. 

Zugewiesene Arten: Semiornatisporites mesotriassicus n. sp. 
Semiornatisporite s n. sp. 
? Sporites sp. MARCINKIE WICZ 1760 

Beziehungen: Hughesisporites POTONIE 1756 besitzt deutlich sichtbare 
Tectastrahlen und eine andersartige Skulptur auf der Proximalseite. 

Semiornatisporite s me sotrias sicus n. sp. 
T af. 1 , F ig. 5 
Derivatio nominis: Nach dem Vorkommen in der Mitteltrias 
Holotypus: Das auf Taf. 1, Fig. 5 abgebildete Exemplar 

Diagnose: Äquatorumriß subtriangular. Proximalseite eingesenkt, mit im
perfekten Retikulum und einzelnen Verrucae·. Äußerer, nicht eingesen'kter 
Bereich der Proximalseite und Distalseite glatt. Sporendurchmesser 264-
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314pm. 

Vorkommen: Fassan (mittlere Ceratitenschichten) von Larysz6w (G6rny 
Slask). 
Beziehungen: Siehe unter der Gattung. Von einer zweiten Art dieser Gat
tung aus dem Lettenkeuper liegt noch nicht genügend gut erhaltenes Mate
rial vor; sie unterscheidet sich durch die Art der Skulpturelemente von 
Semiornatispor ite s me sotrias sicus n. sp. 

Gattung Trileites ERDTMAN 1145 
Trileites muelleri n. sp. 
Taf. 1, F ig. 1, 3 

Holotypus: Das auf Taf. 1, Fig. 1 abgebildete Exemplar 
Diagnose: Äquatorumriß triangular. Tectastrahlen bis an den Äquator 
reichend, sehr hoch (66- 170pm) und glattartig dünn (basal 20-30 pm). 
Teetagrat scharfkantig, in der Nähe ·des Äquators gerundet. Exine glatt, 
glänzend. Keine Curvaturae. 
Vorkommen: Oberer Hauptmuschelkalk (mo

3
, Longobard) des germani

schen Becke·ns. 
Beziehungen: Die Tectastrahlen bei Trileites altotectatus KANNEGIESER 
& KOZUR 1972 aus dem Kci.rn.sind basal wesentlich breiter und der Teeta
grat ist gerundet. 

Gattung Verrutriletes van der HAMMEN 1954 
Verrutriietes marcinkiewiczae n. sp. 

Taf. 2, Fig. 1-3 
Derivatio nominis: Zu Ehren von Frau Dr. T. MARCINKIEWICZ, Warsza-

wa. 
Holotypus: Das Exemplar auf Taf. 2, Fig. 1 
1759 Verrutriletes simuelleri n. sp. - REINHARDT & FRICKE, S. 402-403, 

nur das auf Taf. 2, Fig. 2 abgebildete Exem
plar. 

Diagnose: Großwüchsig, Äquatorumr iß rund. Te etastrahlen fast bis zum 
Äquator reichend. E'xine proximal und distal mit sehr flachen, unregel

mäßig begrenzten Verrucae bedeckt. Curvaturae vorhanden. 

Beschreibung: Te ctast rahlen gerade, 15-24 pm breit und 14-30 tJm hoch. 

Curvaturae deutlich, mit einem häutigen Saum von 10-30 pm Höhe verse

hen. Proximal und distal sind zahlreiche Verrucae vorhanden, die auffäl

lig flach und unregelmäßig begrenzt sind. Ihre Größe variiert innerhalb 

eines Exemplars beträchtlich. Sofern sie sehr dicht stehen, sind sie z. T. 

zusammengewachsen. Sporendurchmesser: 550-750 um. 

Vorkommen: Oberanis bis Oberladin (Hauptmuschelkalk und Lettenkeuper) 

des germanischen Beckens. 
Beziehungen: Radosporite s tube rculatus (F ADDEEVA) n. comb. besitzt 
wesentlich höhere, lappenartige Skulpturelemente. Diese Art kann bei 
schlechter Erhaltung, wenn die Skulpturelemente auf die Oberfläche ge

drückt sind, der vorliegenden Art recht ähnlich werden, vor allem jenen. 



Exemplaren von Verrutriletes marcinkiewiczae aus dem obers.ten Letten
keuper, bei denen _die Skulpturelemente wesentlich länger werden als bei 
den Formen aus dem. Oberen Muschelkalk und dem tieferen Lettenkeuper. 
Wahrscheinlich ist Verrutriletes marcinkiewiczae die Vorläuferform von 

Radosporites tuberculatus. 
Verrutriletes s"imuelleri REINHARDT & FRICKE 1969 bes i tzt halbkugelige 
bis kegel stumpfför mige Ver ru cae, die vor allem oder ausschließlich in den 
Polgegenden anzutreffen sind und so locker stehen, daß große Teile der 

Exine glatt und glänzend ist. 
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Tafel 1 
{Alle Vergrößerungen ca. 82 x) 

Fig. 1· Trileites muelleri n. sp., Holotypus, Proximalseite, oberster 

Fig. 2: 

Fig. 3: 

Fig. 4: 

Fig. 5: 

Fig. 6: 

mo
3 

(Longobard), Böckelsberg (südlich Weimar, Thüringen) 
Capillisporites germanicus n. sp., Proximalseite ( ?  ), oberster 
mo {Longobard), Böckelsbe rg (südlich Weimar, Thüringen) 

Trdeites muelleri n. sp., oberster mo
3 

(Longobard), Böckelsberg 
südlich Weimar, Thüringen); a) Proximalseite, b) Distalseite 
Bacut r ilete s ? tramme ri n. sp., Holotypu s, Lettenkeuper (höheres 
Longobard); a) Proximalseite, b) Distalseite 
Semiornatisporites mesotriassicus n. sp., Holotypus, Proximal
seite, mo

2 
(mittlere Ceratitenschichten, Fassan) Laryszow (Gor-

ny Slask) 
Capillisporites germanicus n. sp., Holotypus, oberster mo

3
, 

Böckelsberg (südlich Weimar, Thüringen); a) ? Proximalseite 
b) ?, Distalseite 

Tafel 2 
(Alle Vergrößerungen ca. 82 x) 
Fig. 1-3: Verrutriletes marcinkiewiczae n. sp., Lettenkeuper (höheres 

Longobard), Ingersleben (Thüringen); Fig. 1: Holotypus; Fig. 2: 
stark skulpturiertes Exemplar; Fig. 3: schwach skulpturiertes 
Exemplar; Fig. la, 2a, 3a: Proximalseite, Fig. lb, 2b, 3b: Di
stal s e ite 

Tafel 3 

(Alle Vergrößerungen ca. 82 x) 

Fig. 1: Henrisporites ? triassicus n. sp., Holotypus, Lettenkeuper (höhe
res Longobard), Ingersleben (Thüringen); a) Proximalseite, b) 
Distal sei te 

Fig. 

Fig. 

12 

2: Hughesisporites orlowskae n. sp., Holotypus, Lettenkeuper (höhe
res Longobard), Inger sle ben (Thüringen); Proximalseite 

3: Verrutriletes minor (FADDEEVA 1165) n. comb., höherer Letten
keuper (oberstes Longobard), Neudietendorf (Thüringen); a} Pro
ximalseite, b) Distalseite (vollkörperliches Exemplar; jeweils et-

was von der Seite) 



Tafel I 
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Tafel II 
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Inn s br uck,  Oktobe r 1973 

Ein Beitrag zur· Feinstratigraphie der Hallstätter �alke 

am Sirius-Kogel {Bad Ischl, Oberösterreich)
* 

&p P . 
** ) von H .  M o stl e r  • ar w1n 

SUMMAR Y  

One s e  ction of 1 60 rn th i c k ,  s o  c alle .d Hall stätt e r  l irne stone a t  Sir iu s - Ko 
gel  in the s outh of Bad I s chl , Obe r ö ste r r e i ch i s  studie d.  
F o r  the  fir st t ime wa s rnention e d  frorn othe r auth o r s  that the  Hall stätte r 
l irne stone at Sir iu s - Kogel  a r e  only of Nor ian age .  The rnic r ofauna part icu
larly c onodont s ,  hol othuroid s ,  c r inoids and rn i c r op r oble rnatic  r e rna in s, 
al s o  forarninife r s  yielded by di s s olut ion with a c idic  a c id indi c ate s Upp e r  
Ladinian ? Ka rn ian anq N o r ian age . 

· The l o we r  part  of the s e ction at Sir iu s - Kogel ( 7 5 rn thick)  c on s i st of rni
c r it i c  l irne stone with filarnent s, pelle t s  and s c a r c e  biogen mat e r ial ; the y 
don 1t bel ong t o  typi cal Hall stätte r l irne stone , rnuch rnor e we att e rnpt to  
pr ovide the rn t o  Re ifl inge r l irne stone . 
T he highe r part  of the s e ction ( 8 5  rn thick)  i s  a typ i c al Hall stätte r  l irne 
stone ( biorni c r it ic  l irne stone ) .  
The gen e s i s  of se dirnentati on of the 1 60 rn thick s e ct ion i s  ve ry cornplica
ted; ne ar the wh ol e l irne stone at Siriu s - Kogel c on s i s t  in fill ings of synge 
ne tic  te ctonic  fi s s ure s .  T he ba sal laye r s  of L angobar dian ? ,  C o r de volian 
age have fi s sure s fille d  onl y with spatit or ste r ile  rnic r ite . 
T he Julian lirne stone a r e  filled with int e rnal s e dirnent s of t wo ore  rnor e  
pha se  s ,  c e rtainley o f  the s arne age . Above the rn a r e  fi s s u r e  s with filling s 
of Middle Nor ian age ; the f is sure s par tly a r e  ve r y  fine ( rnill irnet r e )  fo r 
that �e a s on by rna c e r at ion we r e c e ive a rnixed rni c r ofauna con s i st ing of 
Jul ian and Middle N o r ian age . 
The Julian lirne stone a r e  ove rlain by thin laye r s  (alltoge the r 6 rn) of T u 
valian a g e  with a high - g r ade c ondens ation ;  t h e  r e sult i s  a rnixe d fauna of 
T uval ian and lowe r N o r ian age . The follo wing M i ddle and Uppe r Norla.n 
Hall stätte r l irne stone i s  not c on den sed.  
F in ally sarne holothu r ian s cle r it e s a r e  di s c r ibe d; t wo of  th e rn  are  ne w 
spe c ie s .  

* ) D ie se Arbe it wur de vorn F ond s de r wi s s ens chaftl i che n For s chung in 
Österre ich unt e r stützt ;

. 
fü r die Be r e it st ellung e ine s Dru ckko stenzu 

s c huße s se i de r Obe rö ste r r e ich i s c hen Lande s r e gie rung g e dankt . 
** ) An s chr ift de r V e rfa s s e r :  Univ. - D oz.  D r .  Belfried M o s tle r ,  D r .  Pa r 

wiz Pa r win , In s t itut fü r G eolog ie und Pal äont ol ogie de r Unive r s ität , 
6 0 2 0  Inn s bruc k ,  Unive r sität s st r a ß e  4 / II 





E inle itun g :  

De r Siriu s kogel lie gt am Südrand d e r  Stadt Bad Is chl;  er wird i m  we s entli
chen au s Hall stätter Kalken aufge baut, die infolge ihre s F o s s ilre ichtum s  
s chon früh Ge gen stan d g e ologi s cher Untersuchungen wurden. 

KIT TL (19 0 3: 41) beri chtet von Gipsgru ben (Ha sel- Ge birge) und darüber 
folgenden Dolomiten, die den bas alen Ant e il de s Au s s i cht sberge s von Bad 
ls chl b ilden. Die Dolo mite, wahrs ehe inlich an i s i s c hen Alters, werden von 
NW - fallenden, hellgrau en b is  dunkelgrau en, etwa s b itu min ö s en Hall stät
ter Kalken überlag ert. In di e s en Hallstätter Kalken fand KIT TL Bänke mit 
re ichli ehe r Lamell ibran ch iatenführun g (Halob ien - und Monoti spfla s te r) . 
Zu die s en ge sellten s ich  Funde von Ammoniten und Bra ch iopoden, in sge
samt als o  e ine F auna, die nach KIT TL e inde utig de m Nor zu ordenbar i st. 

Be s onder s wichtig ers che int un s der H inweis  KIT TL's, daß die F auna vom 
Siriu s-Kogel fast  völlig mit der von Pie sting und B e rn ste in (Niederöster
re ich)  übere in stimmt (auch von e ine1· lithologi s chen Übe re in stimmung 
wird ge spro chen)  und de mna ch haupts ä chlich der Pinaco c era s metterni chi 
Z on e  ent spre chen würde,  aber au ch noch tiefere Horiz onte zu umfa s s en 
s cheint. 

Dre i Jahre später b e z ieht s i ch ART HAB ER ( 190 6 : 3 81) in Zusam menhang 
mit palä oge og raph i s c hen Betra chtungen auf die H all stätter Kalk e de s Si
riu s Kogels,  in welchen er eine Z wi s che n s tellung bzw. e in Verb indung s
glied zu den typi s c hen, nori s chen Hall stätter Kalken (Rotfazie s )  e ine rseits 
und zu den Zlamba c h  Schichten andererse its s ieht. Ob wohl s c hon früh 
e ine Reihe von Übe rlegungen zur Gene s e  der Hall stätter Kalke bz w. zu 
deren Ablag erung sraum ange stellt wurde n (MOJSISOVIC Z 19 0 3 ; LE UCHS 
& UDLUFT 19 26, LE U C HS 1928 ) brac hte erst die s y ste mat i s c h  durchge
führte s edime ntpetrograph i s c he Analy s e  durch SCH WAR ZACH ER ( 194 8),  
in de r auch der Siriu skogel miteinbe zogen wurde, L i cht in die Sedime nta
tion s ge s chichte. Trotz der im Prin zip völlig ri chtig e rkannten s yn s edi
mentären Spaltente kton ik, s o wie der da mit in Verb indung ste h e nden Me hr
pha s igke it der Intern sedime ntation (letztere wurde in e in und de ms elben· 
ge olog i s chen Z e itraum ge s e hen)  war e s  z. T. wo hl durch den damaligen 
strati graphis c hen Kenntnis stand nicht gelun gen, die orts we i s e  zeitlich 
viel  später e in s etz ende Ve rfüllung der Spalten bzw. da s tiefe Aufreil�en 
der Spalten bis  in stratigraph i s c h we s entli ch älte re Nive au s (sie h e  da zu 
W. SC HLAGER 1969) zu erkennen. Die s s oll ke ine sfalls die B ede utun g der 
Unter suc hungen SC H W  AR Z ACHER' s, die eine Pionierle i stung auf die s em 
Se ktor dars tellen, s c hmälern, zumal der Autor dur c h  s e ine Studien eine 
Au s gang spo sition für eine Re ihe neu er Überlegungen zur Genese der Hall
stätte r Kalke, aber au c h  in Hinbli ck auf ihre Stellung z wi s c h e n den s ie 
umrahmenden Fla chwa s s er s edimenten s c huf. 
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Die H all stätt e r  Kalke rückten e r s t  wie de r in den V o r de r g run d de s Inte r e s
s e s al s e s  E. FL ÜG EL gelang, de r mik rofaziellen A rbe it s r i chtung in 
Ö s t e r reich  zum Du r chb ruch zu ve rhe lfen; al s e r  1 9 6 3  in s e ine r A r b e it 
11 Zu r Mikrofaz ie s de r Alp inen T ria s11 die ve r s chiede n s ten Karbon atge s t e i 
n e  mik r ofaziell ku r z  c ha rakt e r i s ie rte, fehlten au ch d i e  H all stätte r Kalke 
n i cht. FL ÜG EL { 1 9 6 3: 2 1 3 ) hat anhand von Te stp roben, die au s karn i s chen 
und'n o r i s chen Hall s tätte r Kalken_de s Sal zkamme rgut e s stammten, ve r 
su cht die s e  von de r Mik r ofazie s h e r  z u  du r chl eu chten. E r  s ieht in den 
Hall stätte r Kalken vo rwi e gend M ik r ite, de ren Ko mp onenten s i ch au s Bio
g enen ( mit Schwankun gen von 1 0  bi s 45 %) zus ammen s e tzen;  den Fil amen 
ten hat e r  g r oße Be deutung zuge me s s en und zwa r de shalb , we il e r  sie  zu 
die s e r  Z e it eben nu r au s den Hall stätte r Kalken kannte.  E r  komm·t dahe r 
zu fol gende r Defin ition ( al s  Zwi s c henbilanz de s Unte r s uchung s s tan de s zu 
we r ten ) :  11 E s  i s t  wah r s che inl i ch, daß Filamente zu s ammen mit Ech ino.
de r men r e s ten, kl e inen O s t r ac oden und ve r s chiedenen Foraminife r en ( s tel
lenwe i s e  auc h  Radiolar ien ) in de r alp in en Trias  für Kalke de r Hall s t�tte r 
Faz i e s  kennze ichnend s in d. 11 

1 9 6 7  hat dann E. FL Ü GE L  die Hall stäHe r Kalke de s S i r iu s  Kogel s sp e z iell 
für s e ine mikrofaziellen Unte r su chungen au s gewählt. Auf die s e  Unte r su 
chung s e rgebnis s e  wi rd im Rahmen die s e r  Arbe it b e im j ewe iligen Kapitel 
e in ge gangen. 

Die P r oble m s tellung de r hie r von un s vo rgel e gten Stu die e r gab s i ch e in 
mal au s den A r b e it s e rgebn i s sen von E .  FLÜ G EL 1 9 6 7, de r fe s t s tellte, 
dad die dur c h Megafaun en in da s Obe rnor e inge stuft en Hall stätte r Kalke 
de s Si r ius Kogel s e ine C ono dontenfauna führen , die zahl r e i che, b i s he r 
nur au s s trat ig rap hi s ch älte r en Schicht en b e kannte For marten enthalten. 
Auf G rund de r mik r ofaziellen Me rkmal e s i e ht E. FL ÜGEL k e ine Mögl ich
keit fü r die  B ildung von M i s chfaunen. Hie r s ollte al so e ine Aufklärung de s 
Z u s tan dekorome n s  e ine r M i s chfauna, denn e ine solche mußten wir auf 
G run d un s e re r  in ande ren B e ckenfazi e s  vorgenommenen C onodont enunte r 
suchungen ann ehmen, da s Z i el de r Unte r sucqungen s e in. 

Z u m  an de ren M al inte r e s s ie r te be s on de r s  e in V e r gle ich mit den me g a s 
kop i s c h  völlig analogen Hall s tätte r Kalken von He rn ste in, übe r die b e r e it s  
e inige E rgebni s s e ( MOSTL E R, OBERHAUSER & PLÖCHING ER 1 9 6 7, 
MOSTL ER 1 9 6 7 )  vorl iegen. Neue s Mate r ial von H e rn s t e in wu r de z. T. 
gl e i chze itig b e a rb e itet, wobe i e s  s i ch he rau s  s tell te, daß die H all stätt e r  
Kal ke  von He rn ste in au s s chl iefll ich mitte l - bis  obe rn o r i s chen Alte r s  
s in d. 

1 . ) B a s ale Schi chtfol ge  de s Si r iu s  Kog els ( ?  L angoba r d, C or devol ) 

Mit de r Pr ofilaufnahme wurde ge genübe r de s in Bau befindlichen Kranken
hau s e s  ( s iehe Lage skizze,  Abb- 1 )  begonnen- Die Ba s i s  de s S i r iu s  Kogel s 
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Abb. 1: Lage skizze von Bad Is chl b z w. Lage de s be mu sterten Profils am 
Sir iu s- Kog el südl ich der Stadt Bad Is  chl (übe rö ste r reic h )  
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b il de t  do r t  e ine mit Bu s chwe rk b e s tan den e Fel s r ipp e ,  die un s e r e r  Me inung 
nach  da s s t ratigraphi s ch T i efste da r s tell en dü rfte. E s  wird hie r ins ofe rne 
in de r Möglichke it sfo rm ge sp r o chen, al s die Lage rung sve rhältni s s e in 
die s e m  Be r e i ch nicht e indeut ig inte rp ret ie rba r s ind. Um in de r Annahme , 
daß e s  s i ch u m  da s s t ratig raphi s c h  tiefste Schi chtpaket handelt, e inige r 
maßen r ichtig  z u  g e hen, wu rden e ine R e ihe von T e s tp r ob en entnomme n ,  
u m  e ine r s e it s  m i t  H ilie ge opetal e r  Cciige d i e  Ent s che idung t r effen zu kön
ne n, ob e s  s i ch um n o r m::..le  ode r inv e r s e  L age rung handelt, ande r e r s e i t s  
u m  mittel s de r anfall en den M ikr ofaun en d i e  Alte r s stellun g  abzuklä r en, um 
s o mit  nach Mögli chke it au ch tat sä chl i ch da s st rat i g r aphi s ch äl te ste 
Schichtglie d zu e rfa s s en. 

W a s  die Lage rung b e t r ifft , handelt e s  s i ch um e ine nor mal aufre c ht e  Ab 
fol ge,  wie e s  auch au s den gen e r e llen Lage rung sve rhäl tn i s s en zu e rwa rten 
wa r ;  auJ3e rde m  hat E. FLÜG EL 1 9 6 7  für den höhe r e n  B e r e ich o r ienti e r t  
P r ob e n  entnom men und e benfall s normal e Lage rung fe st stellen können. 

Be zügl i ch de r Alte r s ahklä run g gab e s  Schwi e r igke itenke iten, zu mal die 
M ik r ofaunen zwa r e ine E in s tufung in das  Cor deval e r möglic hten, infol ge 
Fe hl en s von Le itfo r me n  abe r e in langoba rdi s che s Al te r im b a s al en Ab 
s chn itt nicht völl ig au s s chlie ßen l a s s en ( s iehe dazu Di sku s s ion im An -
s chlul3 an die Fa�nenli sten) .  

D e r z. T. sehr komplizie rte Se dime ntat ions ablauf, wie e twa das In e inan 
de r g r e ifen mn Sub solution b zw. damit ve rbunden e r  hochgradige r Konden 
sation, Sp al tenbildung mit gl e i chaltr igen und j üngeren Füllungen e t c. 
machten e s  notwendig, die e twa 1 60 m mä chtige Schi c htfol ge in 4 T e ilab
s c hnitte zu  ze rlegen;  auf die s e  Weise  i s t  es  möglich ,  die  V e rb indungen 
zwi s ch en Se dimentat ion s ge s chehen und M ik r ofaunenve rge sell s chaftung be s
s e r  zu m Au sdruck zu b r ingen. E in im übe r s i chtli chen MaJ3 stab e r stellte s 
Sammelpr ofil e r mö glicht e s ,  dem Le se r die V e r b in dung zwi s chen den e in 
zelnen Te ilab s chn itt en s ofo r t  wiede r he rzu s tellen. 

D i e  b a s ale  Schi chtfol ge ( s ieh e Te il -Profil 1 )  b e steht au s 3 2  m mä chtigen, 
g r auen, z. T. hellgrauen· Kalken ; ort swe i s e  i s t e ine g r ob e  Bankung ange 
deut e t .  In die sen s ind Spal ten mehr ode r minde r parallel s s  e inge s chalte t ;  
zwe i davon übe r s ch r e iten d i e  Mächtigkeit von 1 m. 

Mega skopi s ch zeigen di e s e  Kalke kaum Unte r s chiede ; de r W e ch s el in de r 
· Fa r be, de r von hell g r au b i s  zu e in e m  mittle ren g r au führt, ( in s el ten s ten 
Fällen dunkel grau) ist s e h r  un reg elmäßig un d l iefe r t  ke in en Be itrag zu r 
Unte r gliede rung die s e r. M it de r Lup e  la s s en s i ch im fi r s chen B ru c h  (be 
feu c ht e t )  inne rhalb e in e r  n i cht aufl ö sba ren Mat r ix, Komp onenten v o r  al 
le m  Rundkö rp e r ehen e rkennen. 
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Mikrofazie s :  

Fa s t  au snahmslo s han delt  e s  s i ch u m  M ik r ite , m it nu r unt e rge o r dne ten 
A r e alen spa·rit i s che r Zu sammense tzung;  l e digl ich in ein e m  Fall wa r de r 
sp a r it is che  Ante il höhe r al s die mikr iti sche Matrix. An Komp onenten 
we ch se ln s i ch b e zügl ich de r H äufigke it Pell e t s  und Filamente ab, all e r 
din g s  mit de r E in s ch r änkung , daß die Pell e t s  s tet s e in en Pr ozent satz von 
5 % übe r st e igen, wäh r en d  ab s chnitt swe i s e  Fil amente fa st  völlig fe hlen 
können. 

Biogene:  Abge s e hen von den be r e it s  e rwähnten Filamenten, die bei we i 
tem -;;;he r r s chend s in d, tre ten , de r Häufigke it n a c h  ge o r dn e t ,  Fo ramin i 
fe ren ( Kalk s chale r ), Ost racoden , Radiol a r i en und E chinode rmen auf; g e 
genübe r den Fo ramin ife ren all e r ding s t r e ten O s t r a c oden , Radiol arien und 
E chinode rmen s tark zurü ck. 

M ik r ofaz iell he r r s cht s o mit völlige Übe r e in st immung mit den von E. 
FL ÜGEL 1 9 6 7  b e s chrie benen Daten. Auffallend i s t  le digl ich ,  dai3 von den 
23 Dünn s chl iffen , .  die FL Ü G EL au swe rtete,  nur 4 k e ine Pellets führ en. 
Die s e  von un s abwe i chende Be oba chtung i s t  da r auf zu rü ckzufüh r en , daß 
FL ÜG E L  im we s entl ichen karn i s c he Proben aufs ammelte, von den p elle t 
fr eien Kalken n o r i s chen Alte r s  s tanden ihm nu r 4 Schliffe zu r Ve rfügung. 

Die Pel l e t s  wu rden von E. FL ÜGEL ( 1 9 6 7 : 9 6 )  au sführlich be s chr ieben un d 
al s Kop r olithen (fae c al p elle t s )  inte rp retie rt ;  e s  s oll hie r abe r do ch fe st
gehalten we r den, da!3 g e r ade im basal en A b s chn itt neben den al s fae c al 
p ell e t s  anzu sp r e chenden Komponenten au ch s ol che Rundkö rp e r ehen zu fin 
de n sin d , die e indeutig an ge rundete Kompon enten da r s tellen ; die s e  wur den 
s owohl in den M ikr iten al s auc h  sp a r iti s chen A r e alen bzw. Hohl raumfül 
lun gen g efunden. W enn auch fa e cal pellets  vorhe r r s chen ,  so sp ielen die 
an ge run deten Komp on enten e in e  n i cht unb e deutende Rolle. 

Auf die Filamente i s t  E. FL ÜG EL ( 1 967 :99 )  nur ku r z  e inge gangen; nach 
ihm s in d  es  mei s t  nur s c hwa ch gebogen e ,  in Dünn s chliffen gelb g efä rbte 
Biogene,  de r en K r i s t all e e twa senk r e cht zu r L äng sbegrenzung de r Fila
ment_e ange o r dn e t s in d  und de ren Läng en - B r e itenve rhäl tnis  zwi s chen 
50 : 1 b zw. 1 : 1 s chwankt. B e i  de r Au swe r tung de r Dünn s chl iffe hat sich 
abe r g e ze igt, daJ3 im ba salen Ab s c hnitt de s S ir iu s  Kogel s zwe i Filamen t 
typ en vo rlie g en: 

1 .  Sehr  dünn e, me hr ode r minde r ge s tr e ckt e ,  z. T. e twa s ze rkn itte rte 
S c halen,  die s i ch am ehe s ten auf Lamellib ran chiaten s chalen , von den en 
nur mehr  e in e  Schi chte vorhan den i s t  (parallel de r Schalenobe rflä chen 
abge splitte rte  Teile, viell e i cht au ch aufgel ö s te Schal en, die nu r me hr 
au s e in e r  Schi chte b e s tehe n) , zu rückfüh r en las s en. 
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2. Dicke (zwe i s  chi chtig e ), s tet s ge stre ckte oder nur s c hwa ch ge bogene F i 
la mente, d i e  im we s entli chen de m von E .  FLÜGEL be s chrieb enen F ila
menten entspre chen. 

Di e s e  be iden Typen ko mmen s elten mit e inander vor und wenn, dann i s t  e in 
Überwiegen e iner de r be iden T ypen b e s onders au sgeprägt. Z. T .  i s t  e s  
mögli ch an Hand der vers chiedenen F ila ment vorkommen e igene Mikrofa 
zie s typen au szu s che iden (z. B. führt Bank Si l nur F ilamente vom z weiten, 
obe n genannten T ypu s, die 50 o/o im Grof3s chliff kn app übers chre iten).  

Den, i m  we sentli chen als filamentführende Kalkmikrite mit Pelle t s  bzw. 
pelle tführende M ikrite (nur sehr selten B iomikrite ) anzu spre chenden Ge 
ste in en, s ind Spalten mehr oder minder parallel zu e iner n i cht immer 
le icht e rkennbaren Bankung zwi s chenge s chaltet. Z we i  davon s ind über 1 m 
mä chtig;  s ie führen nur selt en Intern s edimente und s ind im B e zug auf B ie
genführun g völlig steril. M e i s t  kle ide t e in ge lbbraun gefärbter Spatit 
(s enkre cht zur Spalt en be grenzung ge sproßt) die Spalt en wand au s, de m e ine 
zwe ite Gen erat ion farblo sen Spatits  folgt. Der zentrale Teil der Spalte 
wird vom dru s tigen Spatit au s gefüllt. 

E in Groß s chliff au s de m Randbere i ch der Spalte zeigt, daß der n iederbre 
che nde Schutt (e in filamentführender Pelletmikrit)  von den Wänden, be s on 
ders vom Da chbere i ch, i m  Zuge der Spalt enbildung fre igeworden, vom 
fibrö s en Spatit Überwa chsen bzw. völlig e inge wachs en wurde . 

Die s e,  wie bere its e rwähnt , "±- parallel zur Bankung auftre tenden Spalt en 
werde n von jüngeren Spalten, im Internbau von ersteren abwe i chend, 
(Abb. 2), durch s chlagen. E s  i s t  e s  wert ad hoc fe stzuhalten, daß hier auch 
kle ine r e  Spalten in e in e m  s i ch noch pla sti s c h verhaltenden Sediment aufge 
ri s sen sind, erkennbar an den un s charfe n Grenzen, die e in s chlierige s 
In e in ande rfliet3en von Füllung und W irt s g e ste in able s en la s s en. In e inem 
F alle kommt die se  Ers cheinung be s onders gu� zum Au sdru ck, da  die  Fül
lun g e in helle s (n i cht pigmenti erte s )  Sedime nt dar stellt, da s Wirts ge ste in 
dage gen e in e  starke Pigmentierung aufweist. Charakteri sti s ch s ind völlig 
un s ortierte, in der Gröt3e s tark schwankende Kla sten. 

Be i man chen gröf3eren Spalt en i s t  e in e  Bre c c ie nbildung zu beoba cht en, die 
wohl auch zum Großteil auf die Spaltenbildung s elb st  zurückg eht, z. T. 
handelt e s  s i ch um e in e  Z e rrütterung, die auf e in spätere s tektoni s che s 
Ere ign i s  zurückzuführen s e in dürfte. 

Mikrofauna 

Während im Dünn s chliff nur die Foramin iferen gen eri s c h, in em1gen Fäl 

l e n  au ch spez ifi s c h  erfaßbar s ind (die Foraminiferen werden im Profilab 

s chnitt 2 mitbe sprochen) ,  haben d i e  Untersu chun gen de s unlö slichen Rück-
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s tande s den. V o rte il, auch ande re s t r at igraphi s ch b r au chba r e  T i e rg rupp en 
zu ve rwe rten. E s  s in d  die s  vo r all e m  Conodonten und H olothurien skl e r it e, 
do ch gewinne n  au ch M ik r ofo s s il ien, wie Schwe b c r in�iden, Skel e ttele mente 
von E ch iniden und Ophiu r en i mme r mehr an B e deutung. 

Abb. 2:  Hor izont sp alte mit 2 Pal is aden - Spat itgene ra:t ionen ; dar auffol gende 
Kalk s chlam m s e dimentation, de r e in Aufr e ißen von kl e ine r en Spal 
ten vor anging. De r f r i s che Kalk s chlamm wur de in die s e  s e dime n 
t i e r t  u n d  n a c h d e m  de r tiefe re Teil de s u r sp rüngl i chen G e s te in s  
noch pl a s t i s c h  war, kam e s  zu e in e r  V e rmengung von W i r t s g e s t e in 
und den n�u hinzuflie ßende m Kalk s chlamm. Da s Re s tlumen wu r de 
darauf mit Sp atit  plomb ie rt und e r st danach folgte die Öffnung e in e r  
n euen Sp alte,  die wiede rum mit Sp atit ve rkle idet wu r de.  

Cönodon ten :  V on in s ge s a mt 1 6 Pr oben füh r en bis  auf 2 Conodont en;  e s  han 
delt s i c h  um e in e  a r ten r e i che, nu r z. T. individuena r me Fauna. Fol gende 

. Arten konnten i s ol ie rt  we r den : 
Didymo dell a alte rnata ( MOSHER)  
Enant_iognathu s p e traevi r idis (HUCKRI E D E) 
Enantiognathu s ziegl e r i  ( DIE B EL)  
Gladigon dol ella· malayen s i s  NOGAMI · 

Gl adigon dol ella tethydis  (MÜ LLER )  

1 0  



Gondol ella navi cula HU CKRIE D E  
Gondol e lla p olygn athifo r rni s  BUDUROV & STE FANOV 
H ibba r della l aut i s s irna (HUCKRIEDE)  
H inde ode lla { M e tap r ioniodu s )  su e vica  { TATG E)  
H inde odella { Metap r ion iodu s )  rnul tiharnata HUC KRIEDE 
H inde odell a  { Me tap r ion iodu s )  p e ctin ifo rrnis  (HUC KRIED E)  
H indeodella { M e tap r ioniodu s )  sp engl e r i  (HU C KRIEDE)  
Lon chodina ? p o ste rognathu s ( MOSHER)  
Lonchodina hunga r i ca KOZ U R  & MOST L E R  
Ne ohindeodella t r i a s s i c a  ( MÜLLER)  
Ozarkodina sagin ata HUC KRIEDE 
Prion iodin a  ( C ypr idodella)  venu sta (HU CKRIE DE)  

Be me rkun gen zu r C onodontenfauna: St ratigraphi s ch ve r we rtba r s ind Gladi
gondol ella rnalayen s i s  b zw. diej enigen F o r rna rten , die zu m Gladigon dol e l 
la- te thydis Multie l e me nt gehören;  s ie treten ab de r avi s ianu s- Z on e  auf un d 
r e i chen b i s  in da s Jul. 

KR YST YN ( 1 97 3 :  1 3 3 )  gibt für Gladigondol ell a rnal ayen s i s  al s mögl iche 
Ob e r g renze de r V e r b r eitun g C o r de vol an ; arn Si riu skogel t r itt  die s e  A rt 
abe r auch noch im g e s i che rten Jul auf , s odaß zunä c h s t  infolge de r hie r 
genannten A r t en L adin bi s Jul al s mögliche s Al te r für die b a s al e  Schi cht
fol ge in F r age käme. 

Dur ch den Nachwe i s  von G ond ol ella p olygnathifo rrnis  s c he i de t  e in ladin i
s che s Alte r wen ig sten s für den höh e r en Be re ich  de s P r ofile s { e r s te s  Auf 
treten die s e r  F o r m  in Pr obe Si- l l ) au s, da G. polygnathifo rrnis s i che r 
e r s t ab de m C o r de vol auftr itt ( KO Z U R  & MOST L E R  1 972) .  

Nach den C onodonten kommt s omit s o wohl C o r de vol al s au ch Jul fü r die 
ba s al e  Schi chtfol ge  in F r age , abge s e hen vorn all e rtiefsten Ab s chnitt fü r 
den wie be r e it s  e r wähnt, L angobard nicht au s g e s chlo s s en we rden kann. 
Auffallend i s t  da s F ehl en von Me tapolygnathu s rnungoen s i s ;  K R  YST YN 
1 973 konn te au ch nu r e in Exemplar au s den Hall stätte r Kalken nachwe i s en ;  
in  ze itgle i chen B e cken s e dimenten de r Nördl i chen Kalkalpen kommt M.  
rnungoen s i s  s e hr häufig vo r. 

Hol othur ien skl e rite : W enn au ch H olothur ien skl e rite ni cht häufig s ind, s o  
finden s ie s i c h  fa s t  i n  j e de r  P robe. Nu r i n  zwe i  von 1 6  P r oben fehl en s ol 
che. E s  handelt  s i c h  hie b e i  u m  e ine in dividuenarme , abe r a rtenre iche 
F auna. 
Acanthotheel ia  cf.l adinica  KO Z UR & MOST L E R  
Acanthothe elia sp in o s a  FRI Z Z ELL & EXLIN E 
Acanthotheel ia t r ia s s i c a  SPE CKMANN 
Achi s tru m  b e ckmann i KOZ UR & MOSTL ER 
Achi strum t r ia s s icurn F RI Z Z EL L  & EXLINE 
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Calclamna cf.  n o r i c a  KOZ UR & MOCK 
Calclamna.nuda ( MOST L ER )  
Calclamna · sp . 
Cucumar ite s sp . 
E o c audina c a s s ianen s i s  F RI Z Z E L L  & EXLINE 
E o c audina mo stle r i  KO Z U R  & MOCK 
E o c audina s eptafo r aminalis  ( MAR TIN )  
E o c audina r a m o s a  K O Z  UR & M OSTLER 
F i s s ob r actit e s inu s:ilata KO Z UR & MOS T L ER 
Kue hn ite s spinipe rfo r ata ( ZA WID ZKA )  
Kue hnite s n .  sp .  
Prae euph r onide s multip e rfor atu s MOST L ER 
Pr i s e op eclatu s cf .  kozu r i  MOSTLER 
Pr i s e op e clatu s staur ocummit oide s MOST L E R  
Pun ctatite s e xte n s u s  (MOSTLER ) 
Stau r ocumite s barten s t e ini  DEFLANDRE-RIGAUD 
The el ia immi s s orbicula MOS TLER 
Thee lia koeve skalen s i s  KO Z U R  & MOS TLER 
Theelia lata KOZ UR & MOS T LER 
The e l ia cf.  patinafo r m i s  MOSTLER 
The e lia planata M OS T L E R  
The e lia polydenti culata n .  sp . 
The e lia  undata MOS T L E R  

B e m e r kungen zu d e n  H ol othu r ien s kl e r iten:  V on den hie r aufgeführten 2 9. 

A rten s ind 4 neu;  die se  s ind im syste mati s chen T e il be s chr ieben.  St rati
g r aphi s ch ve r we rtbar s ind folgende F o r men : 
A c anthothe elia  cf .  ladin i c a  (b i she r nur L angoba rd)  
A c h i s t rum b e c kmanni (L angobard - b a s al e s C or de vol)  
E o c audina ramo sa ( L angob a r d  - basal e s  C or devol ) 
F i s s obarac tite s inu s itata ( C o r devol)  
Kue hnite s spin ip e rfo rata (Ani s  - Corde vol)  
The e l ia koe ve skalen s i s  ( C o r de vol ) 
The e l ia lat a  ( C or devol )  

Auf G rund de r Holothurien - F auna s che idet da s dur ch die C onodont en 
F auna auch mögliche juli s ehe Alte r au s ;  die H olothu r ien s kl e rite  s ind ty
p i s c h  für da s C o r de vol (KO Z UR & MOSTLER 1 9 7 1 , MOST L ER 1 9 7 2 ).  
Nicht völlig au s s chl iet3en l äßt s ich e in hochlangoba r di s che s Alte r ,  wofür 

·vo r  a:ll e m  Acanthothe elia l adinica sp·r e chen wür de ; die se F o r m  kommt al 
le r ding s  in e in e r  Pr obe zus a mme n mit typ i s c hen c o r devol i s chen Hol othu 
r ie n s kl e r iten vor . 

Die r e s tliche M ikr ofauna ( s iehe Tabelle 1 )  se tzt s ich  aus Por ife r e n spicu
lae ( vorher r s chend s ind t r i r adiate Kalkspi culae , s elten monaxone Nadeln , 
s o wie p olyaene Sp i culae , denen e ine nicht unb e deutende st rat igraph i s che 
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V e r we rtbarke it zukommen dü rfte ), wenige E chinide n s kelettele mente 
( m e i st nu r du rch Pe dicellar ien ve r t r e ten)  und wenigen Ophiu r en s keletteie 
menten (hie r inte r e s sant e r we i s e  au ch nur Sta cheln und H aken ) zusa mmen.  
W e ite r s  fallen spor adi s eh stielt ragende C r inoiden an ( wenige St ielgliede r ) ;  
häufig e r  bz w. regelmäßige r im Auft r e ten s ind Schwe b c r inoiden, wenn s ie  
au ch im Gegensatz zu  ande ren unte r ka rnischen B e cken se dimenten quant ita 
t i v  zurückt r eten .  Ne ben den s elten vorko mmenden B r achiopoden spiculae 
s ind noch sporadi s c h  auft retende F i s e h r e ste, vor all e m  Z ähne ( s te ts  nur 
Sau r ychthi s )und Schupp en e r wähnen.  N i cht zu ve rge s s en s ind Mikrop r ob 
le matika, wie C o rnuva c ite s und V ene r ella.  

Betra chten wir ab s chlie ßend die ge s amte M ikrofauna von de r st ratigraphi 
s c hen Se ite, s o  spre chen s o wohl die C onodont en, noch mehr die Holothu 
r ien für e ine Ein s tufung in das  C or devol .  Unte r maue rt  wi r d  die se  E in stu
fung noch du rch  die polyaenen Schwammnadeln die e r stmals HAUERST EIN 
e t  al 1 9 6 6  au s den T rachyc e r a s  �- Schi chten ( C ordevol )  nachge wie sen ha
ben und imme r wi ede r in  die s e r  Po s it ion angetroffen wur den { e igene Beob 
a chtunge n ) ;  auch C o rnuva c ite s we is t  in di e s elbe Richtung.  

W e s entlich er s e he int es  un s no ch hie r fe  st zuhalt en, daf3 ke ine s iehe ren An
ze ichen für e ine M i s chfauna vo rliegen.  M öglich wär e  e ine s ol che in dem 
B e r e ich, in  de m s i ch bi she r nur au s de m Lan gob ard nachge wie senen Ho 
lothu r ien skl e r ite mit co rde volis chen " mis chen" . 

2 . ) Schichtfolge inten sive r Spaltenbildung mit Int e r n s e dimenten ( Jul - Un 
te rno r ;  Jul )  

Währ end im b a s alen Abs chnitt de s Si r iu skogels  d i e  Sp alten m i t  me h r e ren 
Sp at itgen e rationen au s gefüllt s in d, und höch sten s  den Schutt de r aufr e ißen 
den Ge stein s wände bzw. ste r ilen Kalks chlamm aufnahmen, s ind im fol
genden Profil ( T e ilp r ofil 2) die Spalten mit mehrpha sigen Int e rns edimen
ten plombi e r t .  

Die  B a s i s  de s T e ilp r ofile s 2 bildet e in e  e t wa 1 ,  2 m mächt ige Sp alte,  die 
alle rdin g s  al s Inte rnse dimente unmittelbar au s den gle ichen st rat igraphi
s c hen Niveau stammende s Mate rial aufwe i s t .  Da s rudit i s che bis  a r en it i 
s c he Sediment läßt s i ch z .  T .  s iche r  von d e n  W änden de r Spalten b e ziehen.  
In die Spalten wu rde au ch homogene r mehr ode r minde r ste r ile r ( in Be zug 
auf Biogene ) F e in s chlamm s e dimentie rt, d e r  s ich  übe r  läng e r e  Z e it hin 
du r ch pla st i s ch ve rhielt, denn b e i  we ite r e r  B e an spru chung r i ß nu r die 
Obe r s e it e  de s Sediment s s charf auf, in den t iefe ren T e ilen kam e s  zu 
e in e m  Z e rfl iei!en de s Sedimente s ;  an ste lle  von s charfen, klaffenden Ris 
sen  t r eten s chlie r ig ine inanderfließende G ang syste me . Die s e  Sedime nt e  
we r den n a c h  ihr e r  V e rfe stigung z .  T .  e r odie rt  und von me hrfachen 
Schüttungen, be stehend aus Kla sten, ( Pe lle t s  und lnt e r kla sten in g r adie rte r 
Abfolge ) e in s e dime ntie rt .  E t waige ve rbl e ibende R e s tlu mina wu r den von 
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x
w - -

x
w 

X - -
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-8 - - - - - - x

1 
x

w - -

-7 X 
-

x
1 - x

1 - x.w 
x

w 1 -X 
-6 - - - X - - - X - -

-5 X - - x
w 

x
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- w 
X -X X 

-I. X X 
- - - -

X 
- -

X 
-3 X - - w 

x
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X - - X - -

w - - - w w -2  X - - X X - -

-1 p - w - w -X X X X X X X 

Anm�rkung: 1, 2 ,  3 Anzahl der Exemplare; v = viel; w = wenig (mehr als 
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meh r e r e n  Sp atitg e n e r ationen ( me i st 3 )  au s gefüllt ( s iehe dazu Abb. 3 )  • 

s 

. . 
.;. ��-· .-· ... : . .  : . . . -. ----.,� _,_ . . .. . . : . . . 

:. .. : .• " 
! . ' .  

. . 

1 

. Abb. 3: Spaltenfüllung 

2 p ig mentie rte Komp on enten 
in s itu ze rbrochen und von 
Kalks chlamm ( 1) u mflo s 
s e n .  3 u .  4 s ind g r adie rte 
L�gen (Kla sten und Pel
let s ) .  5 Pelletlage . Das 
R e stlumen wu rde von 
meh r e r en Spatitgene r a 
tionen au sgefüllt. 

braun pigmentie rte r  Pali 
s aden spatit 

2 ,Pigme ntfr e ie r  Pal i s aden 
sp atit 

3 Spatititpflaste r 

Darübe r folgen, nach wenigen Z entimete r mächtige n homogenen ,  fo s s ilar 
men M ik r iten ,  r adiolar ienführ ende Mikr ite , in denen F ilamentlagen mit 
sta r k  spariti s ie rten Be r e i chen auftr eten . In die s e s  Inte rn s e diment i s t  
wi e de r u m  e ine g r öße r e  Spalte einge s chaltet .  D ie s e füh rt al s ba s ale Spal 
tenfüllung homogen e n ,  ton igen Mik r it mit sehr  ku r zen,  stets ge str e c kten 
F ilamente n ,  die den E ind ruck  e r we cken , al s s e ien s ie aus g r öi3e ren F ila
me nte n dur c h  Z e rbr e che n he rvorge gangen;  darübe r folgt eine Pali s aden 
Sp atitlage , die ihre r s e it s  wie de r v on e in e r  g r adie rten Lage mit Pe llets 
und Kla sten e in s e di me ntiert wird. Abgelö st we r den letzte r e  von L agen mit 
abwe ch s e lnd g r oßen und kle inen Kla ste9- ,  s o wie Lagen von Pellets ve r 
s chiede ne r  G röße  etc . Auch die se Inte rn se dimente sta mmen au s z e itgle i 
chen Ablage rungen un d entsp r e chen damit ganz d e n  V o r ste llungen 
SCHWAR ZACHER's ( 1 9 4 8: 2 8 ) .  

Übe r den eben bes ch riebenen Spalten treten e r stmals  F ilamentkalke mit 
Anz e ichen von Subs olution auf. Es konnten in e ine r Schliff s e rie de s Fr o 
henbe r e i che s 4 v e r e inzelt  Komponenten gefunden we r den, d i e  s i ch a m  
ehe.sten al s  Subsalution s r e l ikte deuten la s s en ( s iehe Abb. 4 ) .  E in un r e g e l 
mä ßig be gr enzte r B e r e i ch aus  hellem, homogene m ,  biogenf r e ie m  Mik r it 
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be stehend wi rd von F o raminife r en be s iedelt bzw. inkru s t i e r t ;  darübe r 
s e tzt e in Be r e i ch von F o r aminife ren -füh r enden Pelletkalken auf, de r wie 
derum von sehr ho mogenen, dun klen M ik r it mit Pyritbe stäubung an de r 
Obe rfläche umge ben i st .  W i e  au s de r Mikrofaunenve rte ilun g he rvor geht, 
läßt s i ch e ine M i s chfauna in die s e m  B e r e ich ni cht nachwe i sen;  dafü r gibt 
e s  abe r au ch e ine relativ e infache E r klärung . Die  Kalke de s Jul da rüber 
s ind zu mächt ig  un d die C onodon tenzonier.ung r e i c ht be i we ite m ni cht au s, 
um e ine s i che r e  Konqe n s at ion oder gar den Grad de r Konden sat ion na chzu 
we i s en. 

Abb . 4 :  Sub s olut ion s r e l ikte be stehend au s angebohrten und mit For aminife 
ren be wa c h s enen Kalkmikr iten, de r en Obe rflächen z .  T .  mit Pyr it 
be stäubt s ind.  

Übe r den du r ch Sub s olution " konde nsie rten" Kal kmi kr iten folgt e in Sy s t e m  
von Spalten, die  z war vorhe r r s chend mehr ode r  minde r parallel  z u r  Ban 
kung auft r e ten, von denen a be r  in all en R i chtungen kle ine Spalten abzwe i
gen und selb st i m  mm-B e r e i ch noch du r c h den r e lativ l e i chtflü s s igen 
Schlamm un te rnor i s chen Alte r s  au s gefüllt we rden ( s iehe  Abb.  5 ) .  E s  wu r 
de inne r halb die s e r  Z one ab s i chtl ich e ine G e st e ins pr obe au s ge suc ht, die  
me g a s kopi s ch n i cht mit de n Spalten in V e r b indung stand;  die  darau s  i s o 
l ierte  M i kr ofauna s e tzte s i ch au s juli s e hen und unt e rnor i s e hen Ele ment en 
zu s a mme n;  letzte r e  ent stammt , wie e in G r oßs chl iff daraus ze igte , me 
gas kopi s ch ni cht e r  kennbare fe in s te R i s s e .  

Ein be s onde r e s  Augenme r k  wu r de auf Inte rnse di mente ge richtet, d i e  Kla
sten mit Umkru stung en auf we i s en; da s ie ni cht s e h r  häufig s ind, wu r den 
s ie un s e r e s  E r a c ht en s von an de r en Bea r bei te rn mit Au snahme von E .  
F L ÜG E L  (19 6 7 : 9 9 )  bi she r übe r s ehen . Für die G e ne s e  der Spaltenfüllung 
s ind s i e  abe r sehr  bedeutend, zu mal Umkru st ungen ( E infa cho oide) nu r in 
s e hr fla chen, turbulenten W a s s e r ent st ehen könne n .  Wie kommen abe r die 
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Sedimente eines t ieferen und relativ ruhigen Abl agerung s berei ches  in den 
E influßberei ch des Flachwa s se r s. F olgende Deutung b ietet s i ch an: Zllr 
Zeit des Unterncr s wirkte im Hall st ätter Sedimentat ion s rau m eine relativ 
s t a r ke s yn sedi mentä re Tekton ik ,  die einer seit s zu r Sp altenbildung führ te 
(es i st dur chau s  >mögl i ch ,  daß die Spalten des C o r devol au ch zu dieser 
Zeit ent standen),  anderer seits  zu r Herau shebung einzelner Ab s chnitte in 
den F la c hwa s serberei ch führ te ,  wobei es  zu einer ku r zf r i st igen Aufa rbei 
tun g der untern o r i s chen H all stätter Kalke kam, die im Zuge dieses P r o 
zeßes  umkru stet wur den; dieser V or gang müßte relativ r a s ch vor s ich  ge
gangen sein und z wa r  n o ch bevor s i ch eine F la chwa s serfauna ent wi ckeln 
konnte·, denn in den Spalten fanden s ich keine Anzeichen von ''Flachwa s 
s e  r b ioklasten". 

. Abb. 5 :  Spaltenfüllung 

1 .  filamentführender M i 
kr it; 2 .  Pal isaden spat it; 
3 .• Kalks chlamm, der s i c h  
i n  den t ieferen Ab s chnitt  
der Spalte mit ·dem n och 
pla s t i s chen Filaf!lent mikrit 
mis cht; 4. z weite Spatitge
ner ation , 5.  z weite Kalk
s chlammfüllung mit da rauf
folgender teilwei sen E r o 
s ion; 6 .  Schüttung von um
kru steten Komponenten; 7 � 
jüngere Spalte mit C al c it 
au s gekleidet. 

E ine der höheren Sp alten i st im Da chberei ch von einer B rec c ie begrenzt , 
die mögli cher wei se i m  Zuge der Spalt enbil dung ent st an den i s t. B rec c ien 
dieser A rt hat H . RIECHE (19 71:53) bes chr ieben und genet i s ch au s gedeu 
tet . 

Auf dieses , von synsedimentä ren Spalten dur ch s ch wä r mtes in s gesamt 1 2  
m mächt ige s  S c hi chtpaket , folgen wiederum Filamentkalke mit z wi s chen 
ges c halteten spa r it i s chen Berei chen b z w. einer o st r a c oden reichen , knapp 
2 m mächtigen "Bank". 

Typ i s ch für die ge s a mte Schichtfolge,· au s genommen die Spalten, s in d  f i
lamen tführende Mikr ite mit sparit i s chen Bereichen , s o w ie eine stet s re-

1 8  



lativ hohe Beteiligung an Pellet s .  Auc h die im Schliff getroffenen Biog ene 
ent s p r e chen denen de s T e ilp r ofile s 1 .  

Mikr ofauna 

Ent sp r e chend T eilp r ofil 1 la s s en sich nu r F o r a minife r en näher  be stimmffl. 
Die im folgenden aufgeführten Mikr ofaunen ent stammen de m unlöslic hen 
Rüc ks tand. 

C onodont en : 
Chir odella din odoide s ( TATG E )  
Didymodella alte rnata ( MOSHER ) 
Enantiognathu s petrae viridis (H UCKRIEDE) 
Enantiogn athu s zie gle ri ( DIE BEL ) 
Gladigondolella malayensis  NOGAMI 
Gladigondolella tethydis ( MÜLLER)  
G ondolella navicula navicula H U C KRIE D E  
G ondolella p olygnathifor mis BUD UROV & ST EFANOV 
Hibbar della lautis sima (HUCKRIEDE ) 

· 

Hinde odell a ( Me tap rioniodu s )  multihamata H U CKRIE DE 
Hinde ode ll a  ( Metaprioniodu s )  pe ctinifo r mis (H UCKRIE D E )  
Hin de ode ll a  ( Metap rioniodu s )  sp engle ri (HU CKRIE DE) 
Lon c hodina ? p o ste r ognathu s ( MOSHER)  
Metap olygnathu s abneptis (HUC KRlE D E )  
Me tap olygnathu s nodo s u s  nodo sus  (KO Z UR & MOST L E R )  
Me tap olygnathu s spatulatu s HA YASHI 
Ozar kodina s a ginata H UCKRIE DE 
Prioniodina ( C yp ridodella) venu sta ( H U CKRIE DE ) 

Be me r kun gen zur C onodontenfauna:  Da s häufige V o r kommen von Gondole l 
l a  p olygnathiformi s  zusammen mit de m ste t s  r eichen Auft r e ten von Gladi 
gondol ella te thydis spr icht für die Zugehö rigkeit zur te thydi s -A s s e mblage 
Z one und damit für e ine Einstufung de r Schichtfolge in da s Jul . 

Das  Mitvor kommen bzw. gleichz eitige Auftreten von Metapolygnathu s n o 
do s u s, M .  abn eptis und M .  sp atulatu s sp richt für Unt e rnor {Moj sis ovic � 
te s ke r ri- und Malayite s da ws oni- Z one ) .  

Na chde m übe r d a s ·  1 2  m mächtige Schichtpake t mit Mis chfaune n  au s de m 
Jul und Unt e rn o r  sta mmend, ein noch 1 8  m mächtige s siche r datie r ba r e s 
Jul folgt, da s wie de rum von Tuval und Unternor  übe rlage rt wird, b e s t eht 
keine Z weife l, daß die F aunenmi s c hung auf Spalten zu rückg eht, die im 
Unt e rn o r  aufri s s en und syns e dimentär ve rfüllt wu rden . Die von E. FLÜ 
GEL 1 96 7 entnommenen Pr obe n mit den Mis chfaunen e ntstammen z .  T .  
siche r die s e m  Nive au . 
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H olothu r ien-Skle r ite : 
A c anthothee lia tr ia s s i ca SPECKMANN 
A c h i strum cf.  b r e vi s  MOSTLER 
A c hi strum tria s s i cum FRI Z ZELL & EXLINE 
Cal c lamn a  nuda (MOSTLER) 
Cal clamn ella tr ip e rforata MOSTLER 
Cani s ia zankli MOSTLE R  
E o c audina c a s s iane n s i s  FRI Z Z ELL & EXLINE 
E o c audina s eptafor aminali s  MAR TIN 
Kuehnite s inae qu al i s  M O S T  LER 
P r a e e up h r onide s multipe rforatu s MOSTLE R 
P r i s e operlatu s cf.  kozu r i  MOSTLER 
Pr i s e operlatu s tr ia s s icu s M OSTLE R 
P r i s e op erlatu s n .  sp .  3 
Stu e r ia multir adiata MOSTLER 
The e l ia immi s s o r b i cula MOSTLER 
The el ia r a s chbe rge n s i s M OSTLER 
Theelia thalatto c anth oide s MOSTLER 
The e l ia undata MOSTLER 

Beme ·r kungen zur Holothur i e nfauna: Typi s ch für das  Jul i st  de r e -in s chne i 
dende Rückgang in d e r  A rtenzahl • Abge s ehen von de r jul i s chen Le itfo rm 
The e l ia thalatto c anth oide s bzw. von de r in das  Jul hin e in r e ichenden E o
caudina ca s s ianen s i s ,  handelt e s  s ich  um Dur chläufe rforme n  (in s ge s�t 8 
Arten) wob e i  wir n i cht au s s chließen können , ob n icht die s e  ode r j en e  
Dur chläufe rfo rm de r unte rnori s ch en Fauna entstammt. 

Obwohl die star ke Arten r e duktion de r Skl e r ite (au c h  die  Individuenzahl de r 
H ol othu r ien-Skl e r ite geht s e h r  sta r k  zurück,  wie wir au s ande r en juli
s e hen H all stätte r Kalken wi s s en) mit  dem ma s senhaften Auftr eten von Ro
vea c r in iden . zu sammenfällt (auch die üb r igen E c hinode rmaten,  wie E ch i 
niden u n d  Ophiu r en we r den a rtlieh sta r k  zu rückge d r än gt) ve rfügen w i r  z .  
Z t .  ·üb e r ke ine H inwe i s e ,  d i e  Aus kunft übe r e inen u r s ä ch l iehen Zu sam 
menhang zwi s chen d e n  M a s s envor kommen von S chwe b c r inoiden u n d  d e m  
N i e de r gang de r üb r igen E chinode rme n  geben könnten . Die r e stl iche Fauna, 
abge s ehen von zwe i neuen A rten ,  übe r de ren stratigr aphi s che Bedeutung 
in Anbetracht de r- M i s chfauna ke in e  A u s sage  mögl i ch ist ,  stammt au s
n ahm s l o s  au s dem N or .  E s  handelt s i c h  um die im folgenden aufgeführten 
A rten , de r en b i s h e r -ige V e r b r e itung s z e it in Klamme rn ang e ge ben i st .  
A c h i strum cf. b r e vi s  (M itteln o r )  
Cal clamneÜa tr ip e rforata (Unte r- b i s  M itteln or) 
Can i s  ia zankli (Unte r- bis M ittelnor) 
Kuehnite�quali s  (M ittel- b i s  Obe rnor)  
P r  i s c opedatu s cf. kozu r i  (Mittel - bis  Obe rnor ) 
Stue r ia multiradiata (Unte r- bis  M ittelnor)  
The e lia ras chbe rgen s i s  (Tuval b i s  Unte rno r) 
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D a s  Auftre ten von 3 Arten ,  die b i she r nu r au s dem M itte l - b i s  Obe rnor  be 
kannt wu rden , läßt  die V e r mutung aufkomme n ,  daß auch Mittelnor (Alaun) 
an de r Spaltenfüllung mitbete iligt s e in könnte.  Da e s  s i c h  e ine r s e i t s  u m  
c f .  -For men handelt , ande r e r s e i t s  unt e rnor i s che For men m i t  mittelno r i 
s c hen zus arnrnenvorkornrnen , neigen wir ehe r dazu , d i e  V e rb r e itung s ze it 
de r 3 A rten zu e r we ite rn b z w. zunächst  ih re s yste mati s che  Stellung n o ch 
genaue r zu übe rp rüfe n ,  bevor  wir s t r at i g r aphi s c he Schh.ißfolge rungen zie 
he n.  Da s Z u s a mmenvorkommen von The e l ia r a s chbe r ge n s i s ,  C an i s ia zank
!!_ und Metap ol ygnathu s n odo sus  b e l e gt e indeutig das  unt e rnor i s che Alte r 
d e r Sp altenfüllungen·. 

Die r e s tl iche Mikrofauna ( s iehe Tabelle  2) we i s t  neben wenigen agglutinie r-
.te n  F o r aminife ren vor all e m  viele P o r ife r en spi culae auf ( t r i r adiate N a 
de ln he r r s chen be i we ite m vor ; d i e  rnonaxonen Sp i culae s ind i n  d e n  me i 
sten F ällen nu r du r ch e inen Typus ve r t r eten ) .  I m  V e r gl e ich z u  d�n c orde 
vol i s chen Faunen i s t  die  Individuenzahl de r R ove a c r iniden im Jul stark an 
ge st ie gen,  wa s dahingehend gedeutet wi r d ,  daß i m  H all s tätte r Raum ( hi e r  
ist speziell die Fazi e s  de s Si r ius-Kogels gemeint ,  d i e  am ehesten mit d e r  
G r aufazie s v e r wandt i s t )  z .  Z t .  de s C or de vol s mögl i che r we i s e . die b athy
rnet r i s chen V or au s se tzungen dazu noch n i cht g e g e ben \\Bren,  ode r abe r die
s e r  B e r e ich  du r ch Bar:r:ie r en ge s chützt  ni cht be s onde r s  gut zugängli ch war .  
Auf j e de n  F all s ind z .  Z t .  de s C or devol s in de r übr i g en Be ckenfazie s die 
Schwe b c r inoiden in M a s s en v e rb r e it e t  und ge genüb e r  allen ande ren F aunen 
dornini e  rend.  

Seh r  char akte r i sti s ch ist  auch die  Zunahme de r M ik r op r oble rnatika im 
V e r gl e i ch zu r l iegenden Schi chtfolge ; vor all e m  wi chtig i st das  Auft r e ten 
von I r inella (juli s che  L e itfor rn) b zw.  da s Au s s etzen von C ornuvac it e s 
( s iehe KO Z UR & MOSTLER 1 9 7 2 ) .  

Typ i s ch i st auch d a s  Z ur ückt reten de r üb r igen E chinod e r rnaten ( s e s s il e  
. C r inoiden , E ch in iden u n d  Ophiu r en ) ,  d i e  s i c h  e r st nach d e m  N iede r gang 
de r Schwe b c r inoiden wie de rum stark  in den V or de r g rund s c hieben.  

Ab s c hließend sei  ·noch auf die im Dünn s chliff ange t r offenen F o raminife r en 
e ingegang en,  die in danke n s we rt e r we i s e  He r r  Dr . We rne r Re s ch, Geolo
g i s che s In st itut Inn s b ru c k ,  be stimmte : 

Au s de m tiefe r en Te il de s Profil s vorn S i r iu s - Kogel (Profilab s chnitt l und 
2) wur den 8 Dünn s chl iffe (Si l, S i  2, Sia 2, Si 4, Si 4',  Si 5, Si 7, Si 8/ 4 )  
b e züglich F o r aminife ren unt e r su cht . Die te i lwe i s e  r e ichen F o r amin ife r e n 
faunen e r möglichen k e ine s t r atigr aph i s ch genaue E in stufung. E s  übe r wi e 
gen an Individuen- und Gattung s zahl die Mil iolina und fall we i se .  au ch die 
Textulariina .  R otali ina s ind fa st nur mit Lageniden (un i s e r iale F o r men und 
.selten e r  plan spir ale ) ve r t r e ten.  Die F o r a min ife r en s ind gene r e ll kle in 
wüc h s ig.  Die F aunen in ihr e r  Z u s ammen setzung s in d  in e inigen Schliffe n  
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auffalle nd ähnl ich den von KOEHN- ZANIN E T T I  {1969:z. B .  S. 51) für die 
F azie s de s Re iflin ger Kalke s und W e tt e r ste inkalke s mit gete ilten F o s s illi 
sten.  Im allge rne inen he r r s eht e in mitt eltr  iadi s che r A spekt, in klus ive 
mögl ichem C o r devol vo r .  Bei  e ine r auf Grund ande r e r  F o s s ilfunde abe r 
not wendigen Ein stufun g die se r Pr oben in s Ka rn ist  die Seltenhe it von lnvo 
lut ina und T r o chol ina ( be ide Gattungen übe rhaupt ni cht s i che r nachge wie 
sen) auffall end.  Auch Glomosp i r e lla ze igt fü r Ka rn e inen e he r  kon s e r vat i
ven Habitu s ( wen ig U mgänge , zieml i ch kl e in e r, runde r Ka mme r que r 
s chnitt ) .  

E s  fanden s i ch folgende A rten und Gattunge n ,  bzw. F amil ien :  
? A s trorhizidae 
cf. Ammodi s cu s  sp. 
Ar enatur r i spir  illina ? 
Glomo spira  sp . 
Glomo sp i r ella sp.  
Tur r itellella me s ot r ia s ica  KOEHN - ZANIN E T T I  
c f .  T olypammina s p .  
ve r s ch . L ituol a c e a  ( da runte r Reophax ? ,  c f .  T r ochammina sp . )  
He migordiu s chial ingchiange n s i s  (HO) 
Vidalina sp .  
Agathammina sp .  
cf .  Ophthalmidium sp .  
Nube cular iidae (öft e r s  B ruchstü c ke un i s e r ial e r  Gehäu s e ab s chn itt e )  
Nodo s a r ia sp . , s e lten be r ippt 
cf. A stacolus 
cf. Au s t r o c ol omia sp . 
Dentalina sp . 
cf. Lenti culina sp . 
P s eudonodo s a r ia div.  sp .  
? Duo st ominidae 
cf. Involut ina sp . 
T r oc hol ina 

Von den L e s e stü cken gehö r en Schliff L 8 und L 9 auf G rund de r F o r a mini 
fe r en-G e s a mtfaunen i n  d e n  Profilab s c hn itt im L iegenden de r Hall stätt e r  
Kalke . Die F o r aminife r enfaunan s ind ehe r a r m  an Lageniden ( auJje r 
Ps eudon odo s a r i a  sp., fall we i s e  Lent iculina sp . und se lten Dent alina sp . ) .  
Außerdem fanden s i ch:  
Glomo sp ira  sp.  
Glomo sp i r e lla ? 
Lituol a c e a, gen.  e t  sp .  inde t .  
c f .  C yclogyra sp.  
Vidalina sp . 
Agatha mmina sp . 
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3 )  Kon de n s i e rte Schi chtfolge und ba s al e r Anteil tyPi s che r Hall stätte r Kal 
ke ( Tuval, Tuval und Unte rno r ,  Unte rno r )  

Während die l ie gend sten 2 m ( Te ilp r ofil 3 )  unkonden s ie rte s ba s al e s Tuv al 
( s iehe C onodontenfauna) dar stellen , s ind die darauffol genden 5 m stark 
konden sie rt .  D ie Kalke zeigen z .  T. die typ i s chen Sub s olut ion s r e likte , die  
n i cht wie in  de r " R otfazie s "  du r ch Fe- H ydr oxyd b e l e gte L ö sung s r elikt e ,  
s onde rn höchsten s dur ch "pyr it i s c he Be stäubungi• auffallen;  vie l mehr s ind 
e s Auf wa ch sungen von For amin ife ren , Anbohrungen von Mycophyten,  
vie ll e icht au ch Thallophyten • .  

Un mittelbar darüb e r  folgt e ine ·  e t wa 1 m mä chtige Sp alte mit Inte rn s e d i 
menten mitte ln o r i s chen Alte r s ,  die s i ch im Aufbau von d e n  unte rnori s c h en 
Sp alten n icht unte r s cheide t .  W ähr end übe r die e ben e r wähnte Sp alte n o ch 
p e ll etfüh r ende F ilame nt mikr ite an ste he n ,  setzen un mitte lbar darübe r F i 
lamentkalke ein ,  d i e  keine Pell ets  führen ;  e s  hande lt sich u m  s e h r  fe inkö r
n ige Mikrite ( ohne ode r nur sehr  s e lten mit spa r iti s chen A r e alen ) ,  die 
abe r r e lativ r e i ch an Biogenen sind und z wa r  tr eten Biogene auf , die b i s 
h e r  im P r ofil n o c h  n icht b e oba chtet wur den , wie Ammon iten ( z .  T.  a l s  
gan z e , z .  T .  z e r b r o chene Exe mpla r e ) , r e lativ viele Echinode r men , vor 
al le m C r inoiden ; gar nicht s o  se lten tr eten au ch Kie s e l s c h wämme auf. 
Die  e r sten Kal k s chwämme in den Hall stätte r Kalken fand E. FLÜGEL 
( 1 96 7 : 99) unte r den im Dünn s chliff getroffenen Mikr ofo s s ilien sind die O st
r a c oden vorhe r r s chend,  gefolgt von Radiolarien und F o r a minife ren .  Au ch 
bei den F ilame nten zeigt sich e ine Ve r ände rung; eine s y ste mati s che Er 
fa s s ung die s e r  läßt e in e  Unt e r s cheidung in d r e i  Typ en zu:  
1 . ) Kleine , zarte b z w. dünn s chalige , stets  gebo gen e F ilame nte ; s ie l a s s en 

sich inden m e i sten Fällen auf O str a c oden s chäl chen zu rückfüh r e n .  Die
s e r  F ilame nttyp ist au ch de r am me i sten v e r b r e itetste inne rhal b  de r 
H all stätte r Kalke . 

2 . ) Z a rte , b z w. s eh r  dünne , g r öf3 e r e  ( ste t s  g r ö ß e r  al s Typ 1 )  me hr ode r 
minde r sta r k  g e b ogene F il amente , die zum g r öl3ten Te il  auf Lamell i 
b r an chiaten s chalen zurü c kgehen dürften ( kle ine F o r me n  b z w. Jungend
for men ,  z .  T. b i s  auf e ine Schicht aufgelöste  H al ob ien - und Monot i s 
S c halen ) .  

3. ) R e l ativ lan ge , z we i s chichtige Filamente , die auf z e r b r o chene Ammo 
.niten s chalen zur ü c kgehen dürften .  

Seh r  we s entli c _h i m  Unte r s chied  z u  den b i she r ige n ,  i m  P r ofil auftr etenden 
Kalken , s in d  die Gefüge . 
1 . ) Sta r ke Bioturbation , me ist  mit 2 Typen von W ühlgefügen.  
2 . ) H ohlraumgefüge ( Stromatactis ) ;  all e r ding s in  wie we it die s e  Gefüge auf 

H ohl räume dur c h  Ent wä s se rung zurückgehen,  muß offen bleiben ,  zu
mal e s  de s öft e r en den An s chein hat, a l s  ob man che s die s e r  Gefüge 
auf Biotur b ation zurüc kzuführen $e i .  
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In Übe r e in stimmung mit E .  F L ÜG E L  1 9 6 7  konnten wir au ch fe st stellen, 
da ß St yl olithen äuße r s t s elten auftreten .  Nur in e inem e inzigen F all  wa r 
de r G r enzbe re ich z wi s c hen Biogen - a r me n ,  topr e i chen Mikr it und Biosp a 
r it von e iner diage n e t i s .chen L ö sung s sutur übe rp r ägt ; o b  e s  s i c h  hie r p r i 
mä r e ventu ell um e inen "hardgr ound" hande lte , kann nicht m e h r  ent s chie 
den we rden ( s iehe Abb. 6). 

Abb . 6: Drucklösung s - Sutur an de r 
G r e nze z wi s chen homogen e m  
Mikr it i m  Liegenden und B io 
spa r i t  im Hang enden 

Die r e lat iv s cha rfe G renze z wis chen p e lletfüh ren den Ge steinen und s ol 
chen ohne Pell et s, die gut e rfa ßbaren Unte r s chiede in de r Biogenfüh rung 
und die G efüg e ve rände rung en haben uns ve ranlaßt , in de r ti efe r en E inhe it 
(C ordevol b is  T uval = 76 m) "atypi s che Hall stätt e r  Kalke "  zu sehen - s ie 
entsp r e chen m ik r ofaziell z .  T .  de r B ankfazi e s  inne rhalb de r R e ifl inger  
Kalke - die  dar übe rfolgende E inhe it dagegen al s typi s c he Hall stätte r Kalke 
zu b e z e i chnen .  Da s wi rft e in e  R e ihe von F r agen auf. 

1 . ) Kann man die s au s de r Sicht de s Sir iu s - Koge l s  alle in tun ? D ie s s i che r 
n i cht, doch  hab e n  e ine Re ihe von T e stp r oben au s karn i s chen und n o r i 
s c hen Hall stätt e r  Kalken i n  mikr ofaziell e r  Hin sicht e in völlig analoge s 
B ild  e r geben (die P r oben stamme n s o wohl au s de r "BuntU al s auch 
"Graufaz ie s "  ) .  

2 . ) W a r de r W e ch s el  i n  de r Se dimentat ion wi rkl ich s o  einschne idend, daß 
e s  ge  r e chtfe rtigt i st, die r e in me ga skop i s ch nicht unte r s che idba ren 
Kalke de s Sir iu s - Kogel s in z we i  F az ie sbe r e i che , die s ich ve r t ikal ab
l ö s e n ,  aufzugliede rn ? W enn wir  die s e  F r age von den Biogenen h e r  be 
le uchten ,  so spielen auf j e den Fall gün s tige r e  Le ben sbedingungen mit 
h e r e in ,  die s i c h  n i cht nur in de r quantitativen Zunahme de s Biogenan 
te ile s wide r spie geln ,  s onde rn au ch du r ch n e u  hinzut retende an sp ruch s 
volle r e  T i e r g rupp en abz e i c hnen .  
Eng i n  Zu s ammenhang damit steht die F r age , wie s o  plötzlich ke ine 
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Pe lle t s  mehr auft reten ? die s e  F rage dahinge hend zu beant wo rten,  daß 
die Pellet - Pr oduzenten dur ch e ine n Milieuwe ch s e l  au sge me r zt wü r den, 
i s t  ins ofe rne zulä s s ig,  al s de r G rad de r Bioturb�t ion eno r m  anste igt 
(int e n s ive Wühle rtät igke it ) und damit s ogar im Gegente il e ine Zunahme 
de r Pellete r z euge r zu ve r ze i chnen i s t .  V ie lmehr wir d  in de r ve r 
stärkten Wühl e rtät igke it de r Grund für die Z e r störung de r Pellet s  ge 
s e hen; viell e i cht spielt hie r de r etwas höhe r e  T onge halt mithe r e in und 
z war dahingehend, daß dur�h die s e n  die Sedimente pla sti s c he r  bzw. 
was s e r r e i che r ble iben und dadu r c h  die e inge s chle imten "Kotpille n" 
l e icht e r ze rfall en und s omit wie de r um Be standte il de s homogenen M i 
k r it e s we r den {Homogeni s i e r ung dur c h  Wühl e r t ät igke it ) .  Nur sehr 
ras ch dur c h  St römung ve r d r iftete  Kotpill en konnt en den Z e rfall , he r 
vorge rufen dur ch Wühle rtätigke it , entgehen, indem s ie in Kle inhöhlen 
gelangte n  und s omit ge s chüt zt vor de r Bioturbat ion zur Ablage rung ka 
men. 

3 . ) Können Hall stätte r  Kalke all e in du r ch die mikr ofazielle .. Analy s e  defi 
nie rt we r den ? Wenn wi r die M ik r ofazie s de r typi s chen Hall stätt e r  Kal 
ke den ande ren t r ias s i s chen Be c ke n s e diment en gegenübe r stellen i s t  
die s e r  M ikr ofaz ie stypu s nur i n  wenigen F ällen anzut r effen (hie r spielt 
der Bet rachtungsbe r e ich auch eine Rolle ); ve rgl e i c hen wir abe r  die 
Mikrofazie s de r Hall stätt e r Kalke mit jura s s i s chen und kretazi s c hen 
Be cken s e dimenten,  s o  we r den wi r kaum Unt e r s chiede finden.  
U m  zu eine r ve rnünftigen Definit ion zu gelangen,  mü s s en folgende 
Punkte B e r ück s i cht igung finden: G r o ßgefüge (ma s s ig,  gr obbankig, 
Spalten und F o s s il s e ifen) . Kleingefüge (H ohlraumgefüge , Bioturbat ion) . 
M egafauna (A mmoniten,  p s e udoplankti s che Lamellibranchiaten) . M i 
kr ofauna ( s e hr r e ich  an Conodont en,  E c hinode r men,  Foraminife r en und 
Radiolar ien ) .  M ikr ofaz ie s  {filamentführ ende Biomikr it e  bis  M ikr it e ) .  

Die folgenden 3 0 m (Unt e rnor = ke r r i - und dawsoni - Z one ) s ind ent spre
chend de r zuvor gegebenen Definiti on im we s entlichen Biomikrite  mit 
starke r B ioturbat ion und e ine m nicht unbe deut enden Ant e il an Kle inhöhle n; 
e ine Abwe c h s lung i s t  nu r dur ch B iogene gegeben,  vor all e m  du r c h  Radio 
lar ien.  V e r e inz elt l äßt s ich Subs olut ion anhand von Lösung s r el ikten nac h 
we i sen; die se  i st ni cht s o  int e n s iv, al s daß s ie z u  M i s chfaunen führ t e .  

Mikr ofauna: 
Wie in den vorhe rgegangenen Pr ofilabs chnitten spielen die Conodonten und 
Holothu r ienskl e r ite  für die strat igraph i s che  E ins tufung die wi cht igste  Rol 
l e .  E s  i st hie r nicht s innvoll , die Faunen in e inem aufzuführen,  s onde rn 
die de r Nor mal s e dimente , de r konden s ie r ten und Spalten se diment e  get r ennt 
zu behande ln. 

Conodont e n  de s basalen Tuval s :  
Enant iognathu s ziegle r i  (DIE BEL)  
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H inde odella { Me tapr ion iodu s )  suevica { TATG E)  
Gondole lla navi cula navicula HUCKRIEDE 
Gondole lla po lygnathifor m i s  B U DUROV & S T  E F  ANOV 
Gondol e lla tadpole HA Y ASHI 
Ne ohinde odella t r ias s i ca { MÜ L LER) 
Oza r kodina to rt il i s  TATGE 

� : :r:e
_
r
_
�':r:�:_r:: Das Zusammenvorkommen von G.  polygnathifo r mi s und G .  

tadpole ohne Me tapolygnathu s -Arten mit be knoteten ode r ge zähne lten 
Plattfo r me n  s p r i cht nach KO Z UR ( 1 9 7 2 : 1 7 ) e inde ut ig für die Zuordnung 
zu r polygnath if o r mi s - Z one , de ren st ratigraphi s che Reichwe ite ( orthoch r o 
nologi s c h  ge s ehen)  de r T r opite s dille r i - Z one ent spri cht . De mnach ge hö r e n  
d i e  basal e n  2 m de s T e ilpr ofil e s  3 de m unt e ren Tuval an. 

Holothu r i e n - Skle rite :  In die s e r  Fauna s ind nur Dur chläufe r vorhanden, wie 
Ä�anth;th��lfä t ; [ä;;i ca,  A c hi st rum t r ias s icum,  E ocaudina s eptaforami 
nal i s  und T he el ia immi s s orbicula. All e s F o r me n  ohne s t ratigraph i s chen 
Au s sage we rt .  

Conodonten au s de m kondensie rten B e r e ich: 
E:�-a�tf;g;ät"h�-s-�fe-gl� "'i-1 -(15iE"ßE:L"f - - - - - - - -
Metapolygnathu s abneptis  abnepti s (HUGKRIE D E )  
Me tapolygnathu s c ommuni sti  HA YASHI 
M e tapolygnathu s  nodosus  (HA YASHI)  
Ne ohinde odella t r ias s ica ( MÜLLER) 

B e me r kungen:  Das Zusamme nvo rkommen de r hie r aufgeführten 3 Metapo
lyg-;;äth��:X;t�n z e igt klar , daß hie r tuval i s che und unt e rnor i sche Ele men
te mite inande r ve r me ngt s ind.  Da die Konden sat ion im höhe r en 'IUval e in
s etzte  (bi s zum unkondensierten Unte rnor s ind e s  nur 6 m),  konnte die se  
mitt e l s Conodonten au ch wir kl i ch gut nachge wie s e n  we r den. Hätte  z .  B .  die 
Konde n s at i on im Unt e  rnor e inge s etzt , wä r e  s ie wahr s che inlieh infolge de r 
Langl e bigkeit de r zu die s e r  Z e it auft r etenden Conodont en-Arten nicht 
nac hzu we i s en ge we sen. 

Die  H ol othurien- Skl e r it e  l iefe rn au ch e inen kl e inen Beit rag, um den G rad 
de r Kondensation nachzuwe i sen;  e s  s ind die P rae euphr onide s s i mple x  
( T uval b i s  Obe rnor ) und Stue r ia multiradiata ( Unt e rnor b i s  Obe rnor ) ,  s o 
wie Cal c lamnella t r ipe rfo rata ( Unte r - bi s Obe rno r ) .  

Z u  e r wähnen s ind auße rde m noch die Roveac r iniden, die i n  allen P roben 
bis zur mittelno r i s chen Spalt e r e i chlich auft reten; e s  handelt s i ch ste t s  
um F or me n ,  die nicht  m e h r  in da s Unt e rno r hine inr e ichen ( O s t e o c r inu s 
Ar ten) ; die i m  Nor nur selten auft ret enden Schwebc r inoiden gehören zu 
ande r e n  Gattungen.  Damit i s t  auch du r ch die Schwebc r inoiden de r tuval i 
s c he Ante il de r kondensie rten Sedimente belegba r ,  de r unte rno r i s che na-
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turge mäß nur du r ch wenige B rachialia. 

C onodonte n  de r Spalten s e diment e :  
Gondolella navicula HU CKRIEDE 
Metap olygnathu s abnept i s  (HU CKR IEDE ) 
M etapolygnathu s p o st e r u s  (KO ZUR & MOSTLER) 

Das Zu samme nvorkommen von M .  abnepti s  und M .  poste ru s spr icht e inde u 
t ig für die po s t e ru s - Subzone sensu KO Z U R  1 9 7 2 .  Unt e r den Holothur ien
Skle r iten we i st das V or kommen von Cucumar ite s  t r i radiatus (Mittel - bi s 
Obe rnor ) in die se lbe Ri chtung. 

Conodonten de r ni cht kondens i e r ten ·Hall s tätt e r Kalke (Unte rno r ) :  
Chir odella t r ique t ra (TATGE ) 
Cornudina bre viramul i s  minor KOZ UR 
Enant iognathu s z iegl e r i  DIE BEL 
Hibbardella magnidentata (TA TGE)  
Hinde ode lla (Metapr ioniodu s )  suevica (TATG E )  
Gondolella navi cula navicula H U CKRIEDE 
Metapolygnathu s abnepti s (H U CKRIEDE ) 
Me tap olygnathu s abnepti s  cf.  e chinatu s  (HA YASHI) 
Metapolygnathu s poste ru s  (KO Z UR & MOST LER) 
Me tapolygnathu s spatulatu s  spatulat u s  (HA YASHI)  
Ne ohinde ode lla summe sbe r g i  prae cu sor  KO Z UR & MOST LE R  
Ne ohinde odella t r ia s s ica (MÜLLER) 

· 

P r ioniodina (Cypr idodella) mue lle r i  (TATGE)  
Prioniodina no r i ca nor i ca KO Z U R  & MOSTLER 

Be me rkungen zur Conodonten-Fauna: Z unächst  t r itt  nu r M .  abnepti s  i s o 
Üe"i-t ; -äbe

-r sehr -hä\ilig- ä\il,- -;;äs- {ij; -t iefe r e s  Unte rnor (=ke r r i - Z one ) 
spr icht; e s  t re ten e inige Exe mplar e auf ,  die z war M .  abnept i s  e ch inatus  
ähnl i ch s ind , nur s ind s ie s te t s  ve rge sell s chafte t  mit de r typi s ch e n �· 
abnepti s .  Im höh e r en Pr ofilab s c hnitt setzt  M .  spatulatu s e in ,  de r ab Probe 
Nr . 1 2  a al s s tändige r Begl e ite r auftr itt ( spatulatu s - Z one nach KO Z UR 
1 0 7 2 :  1 8 ) und s o mit da s höhe r e  Unt e rnor (da wsoni - Z on e )  r eprä s enti e r t .  

Holothur ien- Sl<le r ite : 
Acanthothe e l ia t r ias s i ca SPE CKMANN 
A canthothe e lia pul chra KO Z U R  & M OCK 
Achi strum barten st e in i  F RIZ Z E L L  & EXLINE 
A c hi st ru m  t r ias s i cu m  F RIZ Z E L L  & EXLINE 
Calclamna nuda (MOST LER) 
Cal clamnella re gular i s  STE FANOV 
Cani s ia symetr i ca MOST L E R  
Curvatella spinosa MOST L ER 
Kue hnite s inae qual i s  MOST L ER 
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Palelp id ia n o r i ca MOST LER 
P rae euphronide s latu s MOST L ER 
P rae euphronide s multip e  rforatu s MOST L E R  
P rae e uphronide s s implex  MOST LER 
P r i s e op e clatu s e l ongatu s  MOST LER 
P r i s e op e clatu s t r ias s i cu s  MOSTL ER 
P r i s e ope clatu s n. sp . 1 
P r i s e opeclatu s n. sp . 2 
Se mpe r ite s radiatus  MOST LER 
Se mp e r ite s unge r s te inen s i s  MOSTL E R  
Sti chop ite lla p r i ma MOST LER 
Stue r ia multiradiata MOST L E R  
The e l ia i mmi s s orbi cula MOSTLER 
The e l ia pat inafor mi s MOST L ER 
T h e e lia prae s e mi radiata KOZ UR & MOCK 
The e l ia n. sp . 

De r Artenreichtum i s t  charakt� r i sti s c h  fü r das No r .  Be s onde r s  gut läßt 
s i ch da s mittelno r i s che  Alt e r  d e r  Spalten mit Hilfe de r H olothur ien - Skl e 
r ite  be legen. Se mp e r ite s radiatu s (Mittelnor ) ,  Pr i s e op e clatu s  e longatu s  
(Mitte l - b i s  Obe rnor ) ,  Sti chop itella p r ima (Mitte l - bi s Obe rnor ) ,. Curva
tella sp ino sa (Mitt e l - bis  Obe rno r )  und Palelp idia nor ica (Mitte l - � 

Obe rnor ) .  

Da s Auft r e ten von Kuehnite s  inae qual i s  i n  ni cht konden s ie rten,  unte rno r i 
s chen Kalken, abe r au ch i n  unt e rno r i s chen Spaltenfüllungen, spr icht wohl 
dafü r ,  da!3 die bishe r angegebene V e rbr e itungs zahl (MOSTLER 1 9 7 2 : 2 9 )  
fü r M itt e l - und Obe rnor auch auf da s Unte rnor au s zudehnen i s t .  Für da s 
Unte rno r charakt e r i st i s ch is t  P r ae euphr onide s latu s bz w. die V e rge s e ll 
s c haftung mit P rae euphr onide s s imp le x (Tuval bi s Obe rnor ) und The elia 
patinafor mis ( s e lten im Tuval, · häufig ab Unt e rnor ) .  

Auf Tabe lle 3 i s t  die mikr ofauni sti s che Au s we r tung darge Sf!llt ,  die neben 
de r Häufigkeit der Conodonten und Holothur ien - Skle r ite die r e stli che M i 
kr ofauna berü c k s i cht igt . 

B e me r kungen zur M ikr ofauna: 
vre-nn ;;{i-- b�f (I�'i't- � fn;e

-
l'i't�'i't- Tkgrupp en V e rgle iche mit den be iden vorange 

gangene n Tabe llen an stellen,  dann fällt folgende s be s onde r s  auf. Be i den 
F o r aminife ren fielen im t iefe ren Ab schnitt nur se lten im Lö sung s r ü ck 
stand F o r men an und z war ste t s  agglutinie rte ; m i t  de m Unte rnor t r e ten 
plötzlich v iele F o raminife ren auf , wobe i auc h . Kalks chale r he rau sgelös t 
we rden konnten. Inne rhalb de r Por ife ren- Sp i culae gibt e s  ke ine Ände rung; 
dagegen i s t  be i den B r achiopoden- Spi culae e in deutl i che s Anste igen zu 
be obachten.  
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12 / 2  - X - - - X X xw - xw - XV 

12 11 - x w - - - x w X x w - x w - XV 

12 b x " XV - - - X )( X X X - x v 

12 a - X - xt - X X X - X - x v 

1111 x �< X X x, - x ,  X X - X - xv 

1 1 /1 a  - X - X - - X X - xw X XV 

11 b x �<  X - X - X X X - x w - xv 

11 a x �<  x w - - - X X xw X xw X X V 

10 - - X X X X X X - X X -

10/1 XA X X - - X - · x X XV X x v 

9 X" X - x,  X� x w x w X X X X -

8/11 b1 x �<  X - - - X X X - X - xv 

8/11 b X" x �<  - - - x w X X - xw X XV 
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8/ Ba X "  X - x w X - - X - x w - XJ 

�1'1 - x w - x w X - x w x w - x w - XJ 

A n m r r ku ng :  A = a g g l u t i n i e r t e  F o r a m i n i f e r e n ,  K = K a l k s c h a l � r  
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Die Schwebc r inoiden hör en ganz abrupt auf , was mit de m Au s st e rben der  
Roveac r iniden in  V e rbindung zu br ingen i st ;  d ie  nur sehr  se l ten auft r e ten
den Schwebc r inoiden im Nor ge hör en zu e ine r ande ren,  bi she r noch ni cht 
bearbe iteten Gattung. Im G egen sat z  dazu t r e ten nun , wenn auch no ch ni cht 
s o  häufig , st ielt r agende Cr inoiden auf . Sehr auffallend ist das r e lat iv 
plöt zl iche E insetzen de r E ch iniden; wenn e s  in den t iefe ren P r ofilab s chnit 
ten nu r hin und wie de r Pedicelarien ode r noch seltene r Stachel waren,  s ind 
plötzl ich alle Ske l ettele mente de r E c hiniden r e ichlich und fast  in jede r P ro
be zu finden, das s e lbe t r ifft fü r d i e  Ophiu r e n  zu . 

O s t r acoden konnten bishe r im unlösliche n  Rückstand ni cht ge funden we r den, 
ab dem Unte rnor s ind s ie häufig , wenn au ch nu r al s Ste inke rne e rhalt en. 

Auch be i Mik r opr oble matika e rgibt s ich e in s charfe r Schnitt ; die zur Gat 
tung Ir ine lla zu stellenden F or men s etzten abrupt au s ,  währ end V ene r e lla 
we ite rhin,  abe r nur s ehr  kont inuie r lich vorkommt . 

M it H ilfe de r Ge samt mikr ofaunen-Au s we rtung ohne diffe renzie rte Auf
gli e de r ung de r T ie rgruppe n in Gattungen ode r Arten l ießen S ich  s c hon 
wi cht ige Punkt e herau sarbe iten:  
l .  St rat igraphis che Au s sage kraft: z. B. du r ch Roveacr iniden und M ikr o 

pr obl e mat ika 
2. Z u m  M ilieuu m s c hlag und damit indir e kt zum Begr iff de r typi s c h en M i 

k r ofaz ie s von Hall stätt e r Kalken. Völlig konform gehend mit de r Au s 
we r tung d e r  Dünn s chliffe , die e in rapide s Anste igen de r . B iogene e rgab , 
konnt e auch be i de r Analyse  de r Biogene au s dem unlö slichen Rückstand 
fe s tge Sellt we r den,  daß die Foraminife ren,  E c hiniden, Ophiu r en und 
O st rac oden, die vorhe r nicht ode r kaum in E r s cheinung t raten,  plötz 
l i ch zu vorhe r r s chenden Faunene le menten we r den..  Die s unte r st r e i cht 
s omit ebenfall s un s e r e  Auffas sung, dat1 e s  s ich um typi s che Hall stätte r 
Kalke hande lt , und we ite rhin daß be i de r Definition de r Hall stätte r Kal 
ke die Mikr ofauna au s d e m  unlö sl ichen Rückstand mite inbezogen we r 

den müßt e . 

4 . ) Hange nd s chi chtfolge de s Sir iu s - Koge l s  (Mittel- bis  Obe rnor ) 

D i e  e t wa s  übe r  5 0  m mä chtige Schichtfolge setzt s i ch au s monotonen,  
grauen (ort s we i se mit  Rot s t ich)  Kalkbiomik r iten zusammen, wie  s ie be 
r e it s  vorhe r  a(s typi s che Hall stätte r Kal ke be s chrieben wu r den.  Die 
Spalt en,  die hie r auft r eten,  fallen dur ch ihre starke F o s s ilanre iche rung 
auf. E inmal hande lt e s  s i ch um Ammonitenanhäufungen, zum ande ren Mal 
u m  F üllungen mit Lamell ibranchiaten.  E r s cheinung sbild und F üllung de r 
Spalten inne rhalb der  Hall stätte r Kalke wu r den be r e it s  au sführl ich von 
KR Y ST YN ,  SCHÄF FER & SCHLAGER 1 9 7 1 be hande lt.  Uns e r e  Be obachtun
gen st immen mit denen de r obe n ge namtEn Aut oren völl ig übe r e in. Die Mi
kr ofo s s ilführ ung z e igt all e r ding s ,  daß es  s ich hie r um z e itgl e i che Spalten-

3 2  



l.f -1  o l.jo 
lq : ll 
.!b : �, 
$ 

• 34 
3! 
�1 
�1 
�0 

� 
u 
2b : .2J 
15 . 
24 
t 3  
1 2.. 
t1 
11c& 
.10 
1q 
1 J  
ft 
fl. 
1Lf 
1� 

12./� II 

11/S • 

12/'t • 

Cj 
�p-lf·c...f�«.:..." 

...,.'ifo w ........ q,.., 

Teil-P�ofi l 4  
ÄWII'ttOMil �  ( �..r. ;.,  S�tieJ.t,) 

Hiaet\ltO-r {A ta.un.) 

3 3  



füllun ge n h andelt .  

Neben d e n  Spalten t r eten abe r  auc h noch bankartige b i s  lins enfö r mige 
Kö rpe r mit Lamellibran chiat en auf , die  s i ch fa st nur aus M onot i s  sal ina 
ria zusammen s e tzen;  e s  han delt s ich hie be i  um typis che Anhäufun gen 
dur ch F racht s onde rung ( M u s c hel s e ifen nach KR YST YN et  al 1 9 7 1 ) . 

Daß e s  sich auch noch im höhe r en T e il de s hangendsten Profilab s chnitte s 
(be r eit s im Obe rnor ) Spalte n geben muß ,  z e igt eine in den Aus s icht stur m 
de s Sir  ius - Kogel s einge baut e Ge steinsplatte ( siehe Abb .  7 ) .  

Mikr ofauna 

C onodont e n :  
Chi ; ;J�üä- gra cili s MOST LER 
Enant iognathus ziegle ri ( DIEBEL)  

Abb .  7 :  
Spaltenfüllung i m  ob e rnoris chen 
F ilamentkal k: 
1 .  Filamentkalk ,  2. Spatitve r kle i
dung de r Spaltenwan d ,  3 .  Syn s edi
mentäre  B r e c cienbildung ,  4 .  Fül 
lung mit Monotis sal inaria, 5 .  
kle ine po s t s e diment ä r e  V e r s et zun g 

Gondole lla navicula navicula H U C KRIEDE 
G ondolella navicula ste inbe rgen sis ( MOSHER)  
G r ode lla ? h e r n s te inensis  KO Z UR & MOST LER 
Hinde ode lla ( M etaprioniodus )  s uevica TAT GE 
M e tapolygnathus bidentatus ( MOSH E R }  
Metapolygnathus po ste rus  po ste rus KO Z U R  & MOST L ER 
M e tap ol ygnathus spatulatus (HA YA SHI }  
Mi sike lla h e rn steini  (M OST L E R )  
Onkodella paucidentata ( MOST LER}  
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B e m e r kungen zu r C onodontenfauna: W ähr end M .  spatulatus  in  V e rbindung 
;;{t -.M: p�ster{i5  -fÜ"i-- d.ä s -�i.ttlere  -N �r (Alaun) spri cht , d .  h .  nach KO Z UR 
( 1 9 7 2 : 1 9 ) in die po st e r u s - Subz one zu stellen is t , gehö ren die höhe r en T e il e  
de s P rofil s i n  das Obe rnor , und z wa r  s ind e s  F o r men,  d i e  s o wohl de r bi 
dentatu s - al s au ch de r he rnste ini - Z one (unte r e s  Sevat , mittle r e s  Obe r s;: 

vat )angehö ren,  ent spre chend de r von KO Z U R  & MOST LER 1 9 7 2  gegebenen 
Fas sung. 

Holothur i en- Skl e r ite:  
��Üt te

-
l��"i-- (Äla

-Ün
_
)
_ - - -

Can i s ia s ymme t r ica MOST LER (M itt e l - bi s Obe rno r )  
F i s s obractite s subsymmet r i ca KRlSTAN- TOL LMANN (M ittelnor bi s Lia s )  
Kue hnit e s  inae gual i s  MOST L ER (Mittelnor bi s Rhät ) 
Pal elpidia nor ica MOST L ER (Mitt e l - bi s Obe rnor ) 
P rae euph r onide s s i mple x  MOST LER (Tuval bi s Obe rnor ) 
Stue r ia mult iradiata MOST LE R (Unt e r - bis  Obe rno r )  
The e l ia k r i s tanae MOST LER (Mitte l - bi s Obe rnor ) 
The e l ia prae s eni radiata KO Z UR & MOC K (Unt e r - bis M itt elnor ? )  
The e l ia var iabili s  ZANKL (Unt e rnor b i s  Rhät ) 

Obe rnor (Sevat ) 
Achist rum I ongi r o strum MOST L E R  (Mittel- bis  Obe rno r )  
Cal clamna mi s iki KO Z U R  & MOC K ( ? ) 
Cani s ia s ymme t r ica MOST LER (M itt el- bi s Obe rnor ) 
Cani s ia zankl i MOST LER (Unte r - bi s Obe rnor ) 
F i s  s obractite s sub s ymme t r i ca KRIST AN- TOLL MANN (Mittelnor bis  L ia s )  
Kuehnite s inae qual i s  MOST LER (Mittel - bi s Obe rnor ) 
Palelpidia nor i ca MOST L ER (Mitt e l - bi s Obe rno r )  
P rae caudina hexagona MOST LER (lhte r - bi s Obe rnor ) 
P rae euph r onide s s i mple x  MOST LE R (Tuval bi s Obe rno r )  
P r oto caudina r igaudae MOST LER (Jul bis  Obe rnor ) 
Punctatit e s  foll icula (MOS T LER)  (Obe rnor ) 
Stue r ia mult irad iata MOSTLER (Unt e r - bis Obe rnor )  
Theel ia c ongl obata MOST L ER (Mittel - bi s Obe rno r )  
The e lia s eniradiata ZANKL (Mittelnor b i s  Rhät) 
The e l ia var iabil i s  ZANKL (Unte rnor bi s Rhät ) 

F o raminife ren: An die s e r  Stelle  möc ht en wir He rrn D r .  W .  Re s ch noch 
�al s -he

-
r
-;Ü ch -fÜ r die Be stimmung de r F oraminife r en danken: 

"Die  im vorl i eg enden P r ofil l i th ol ogi s ch un d bi ofazi ell al s Hall stätt e r  
Kalke be ze ichne t en P r oben unte r s ch e iden s i ch auch i n  de r F oraminife r en
fauna s ehr  deutl ich  vom unte rlage rnden P r ofilab s chnitt . Es wu r den die 
Dünn s chliffe 9, 1 0 ,  1 2 , 1 2 /4 ,  1 2 / 5 ,  Si 42, Si 4 3  und Si 44 unt e r sucht: 
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Unt e r den F o raminife ren he r r s chen die Nodo sar i idae (be s .  die Gattung 
P s e u donodo sar ia) be i we ite m vo r .  T e xtular iina t r e ten we itgehend,  M il io
l ina s ogar fast  ganz zurü c k. Au s de m Habitu s de r Ge samtfauna und s owe it 
e ine spezif is c he Be stimmung vorgenommen wur de , s ind die Proben ins 
Nor e inzu stufe n. 

E s  wur de n  folgende F o r m en fe stge stellt: 
T olyp ammininae 
cf.  T r o c hammina sp. 
Agathammina ? 
Cal c it o r nella ? 
Nodo sar ia sp.  
cf .  Au s t r oc olomia sp. 
Dental ina sp. 
Lent iculina sp. 
P s eudonodo sar ia sp. , oft z i e ml i ch großwü c h s ig 
Involut ina t eniu s (KRIST AN) 

V on den au s Le s e stü cke n angefe rt igten Dünns chl iffen i st be s onde r s  L 1 3  
e r wähne n s we rt :  auf G rund de r häufigen und s e hr gut au sge bildeten Exe m 
pla r e  von Involut ina l ias s ica (JONES) müßte die Probe al s Rhät b i s  L ias  
e inge stuft we r den. Die bishe r aus  de m  No r (von B e rn s te in) angegebene n 
Exe mplar e die s e r  A r t  s ind noch z i e ml ich kle inwü ch s ig und late ral s chwä
che r s kulptur ie rt .  Für d ie s e  auf G r und ande r e r  M ikr ofo s s il ien und Kr it e 
r ie n  in s t iefe r e  Sevat e inge s tufte P r obe is t  das V or ko mmen von Involut ina 
l ia s s i ca und de r in nachfolge nd e r  L i ste e r wähnte n  T r ocholinen von e he r  
jünge r e m  Habitu s  s e hr auffallend. 

Begle itende F o raminife ren: 
cf.  Glomo spira sp. 
Glomo spirella sp. 
cf. T olypammina sp.  
L ituolacea,  gen. e t  sp. indet .  
V idalina sp. , s ehr kle inwü c h s ig 
cf.  A stac olus sp.  
Dentalina sp. 
Lent icul ina sp. 
P s eudonodo sar ia sp. , häufig 
and e r e  unis e r iale Nodo sar iacea (d . h .  Nodo sar ia,  Au s t r o c olomia ? , F ron

dicular ia und / ode r L ingulina) 
Involut ina aff. i mpr e s sa (KR ISTAN - T OLLMANN) 
T r o cholina sp. , r e lat iv großwü ch s ig und we itlumig,  Bas i s  e t was konkav" 
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5 . ) Anhang: Be s chr e ibung neu e r  H olothu r ien- Skle r ite 

F a milie: Calclamnidae FRIZ Z E LL &. EXLINE 
Gattung: Cal clamna F RIZ Z ELL &. EXLINE 1 9 5 5  
Calclamna n .  sp. 
(T af. 1 ,  F ig. 8) 

E ine F o r m der Gattung Cal clamna F RIZ Z EL L  &. EXLINE mit 2 e t wa 
gle i chgr oßen,  langovalen gegen den Au13enr and au sgebu chteten Poren,  die  
von e ine m br e iten Steg ge trennt we r den. De r -1:. glatte A�ß enr and ve r läuft 
zunä chst  pa r allel  den be iden gr oßen P o r en ,  ve r engt s ich dana ch be ids e itig 
zu e ine m allmählich spitz zulaufe nden Por enfeld mit je 3 kle ine n Por en. 

Gattung Cal clamnella FRI Z  ZELL &. EXLINE 1 9 5 5  
Cal clamnella c onsona n. sp. 
(T af. 1 ,  F ig. 9 - 1 0 ,  1 3 ,  1 4 - 1 6 ) 

D e r i v a t  i o n o m i n i  s :  Nach de r paa r we i s en übe r e inst immenden Lage 
und Orientie rung de r Por en { c on s onu s lat.  = 

übe r e in stimmend,  gle i chst immig) 
H o 1 o t y p u s : T af. 1 , F i g. 1 5  
L o c u s t y p  i c u s :  Si r iu s - Kogel , Bad I s chl , Obe röste r r e i ch 
S t r a t u m  t y p i c u m : G raue , filamentfüh rende Kalke 
D i � g n o s e :  Skl e rite  de r F or mgattung Cal clamne lla FRIZ Z ELL &. EXLI
NE mit folge nden Be s onde rhe iten: l angoval e ,  wellig begrenzt e , me i st S
por ige Skl e r it e ,  de ren Por en s i ch paa r we i s e  in Form und Or ient ie rung 
völl ig entsp r e chen. 
B e s c h r e i b u n g :  Die Skle r ite we i s en in den me i sten F äll en 8 Por en auf , 
wov on 6 paa r we i s e  (in 3 Re ihe n) auft r e ten.  Die paa r we i s e  völlig pa r all el  
ge s cha lteten Poren s ind im Z ent rum me ist  ge drunge n,  we i s en abe r den
no c h  e ine l e i cht e St r e ckung senk r e cht zur Außenbegr enzung de r Skl e rite  
auf. Die dar auffolgenden,  da s e r ste  Por e npaa r  flankie r enden Poren von 
l angoval e r  Ge st alt s ind s ch räg · zur Au11enbegrenzung de r Skl e rite or ien
t ie r t ,  d .  h .  die be iden s ich gegenübe r st ehenden P o r en s ind dive rgie rend. 
Die be i den äuß e r sten Poren s ind ebenso l angoval , wobe i de r längste  Po
r endu r chme s s e r  par alle l  zur Läng s a c h s e  de r Skle r ite  ve rläuft . 
Di e Außenbegrenzung de r lang ovalen Por enplatte i s t  l e i cht wellig ,  me h r  
o de r mind e r  s t a r k ,  d i e  P o r e nbegr enzung nachze ichnend. 
B e m e r k u n g e n :  Cal clamne lla c on s ona n. sp. we i st z .  T. sta rke Ähnl ich
keit  zu Cal cl amne lla r e gul a r i s  S T  EFANO V auf, l etzte r e  i s t  abe r s tet s 
glatt r andig und hat 1 0 - 2 6 P o r e n, die im G egen sat z  zu Cal clamnell a �
� rn.H du r ch dünne Stege vone inande r get r e nnt s ind. 
V o r k o m m e n :  B i she r nur i m  Jul und Tuval be oba cht e t .  
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F a mil ie: Kuehnit idae MOSTL E R  
Gattung: Kuehnite s MOSTLER 1 9 6 9  
Kuehnite s n. sp. 
(T af. 1 ,  F ig. 1 2 ) 



Rund ovale bi s s chwach langovale Skle r it e  mit i mpe rforaten Z ent ralfeld 
und viel en , außen z .  T.  aufge spaltenen " Spe i che n". De r Auf3e nrand i st un 
rege l mäßig mit s chwach entwi cke lten Do rnen be se tzt .  De r Inne nrand (u m
ge s chlagene Felge ) ve r läuft anal og de m Auße nrand und w e i s t  k e ine E inzüge 
auf. 
B e m e r k u n g e n : V on allen bishe r igen :for men de r Gattung Kuehnite s ab
we ichend,  nu r zu Kue hnite s acanthothe eloi de s MOST L ER be stehen Ähn 
lichke iten ; le tzte r e  i st stä rke r be dornt und die Spe i chen gre ifen we it bi s 
in das Z entralfeld.  

Famil ie : P r i s c ope dat idae F RI Z Z ELL & EXLINE 
Genu s : P r i s e op e clatu s  F Rl Z Z E LL & E XLINE 1 9 5 5  
P r i s e op e clatu s n .  sp. 1 
(Taf.  2 ,  F ig.  2 )  

Siebplatte mit nahezu rhombi s che r Auf3e nbegr enzung; de r Außen rand i s t  
be dornt , wobe i übe r jede r P o r e  e in Dorn , man chmal au ch 2 Dornen auf
t r eten können .  
Die 4 Z ent ralpo ren mit i n  de r M itte aufrage nde r  kur ze r ,  nicht we ite r  
skulptur ie rte r Spitze l iegt e twa s au s de m M ittelfe ld h e r ausge r ü ckt;  abge 
se hen von den 4 kreuzför mig or ientie rten Por en s ind d ie übr igen s owohl 
an G r öße al s au ch be zügli ch de r Or ientie rung var iie r end.  
V o r k o m m e n : Unte rnor 

P r i s e ope clatu s n .  sp.  2 
( T af. 2 ,  F ig . 1 )  

Skl e r it e  mit s tar k unr egelmäßige r Außenbegr enzung, in de r en M itte e ine 
hohe , s e itlich e twa s kompr imie rte  Spitze aufragt . 
Die Z e nt ral spitze gabelt parallel  de r se itli c hen E inengung auf, ze igt abe r 
denn och s enkr e c ht dazu An sätze e in e r  k r on enart igen E rwe ite rung. Die 
Grundplatte wi r d  du r chgehend von ovalen,  vorwiegend langovalen Poren 
dur c hbr o c hen , wobe i d ie Lage de r P o r en zum Rand hin gen e r ell  zun immt . 
Die 4 ,  die zent r ale Spitze flankie r enden Por e n ,  s ind e he r  kl e in und we i s e n  
k eine stärke r e  St r e c kung auf. 

Pri s e op e clatu s n .  sp.  3 
(Taf.  1 ,  Fig. 6 ,  1 7 )  

Deut l i ch glattran dig, polygonal begrenzte Skle r ite  mit e ine r kur zen , me i s t  
abge brochenen Spitze , de r en Que r s chnitt rund,  i m  höhe r e n  T e il infolge 
e ine r s chwachen Kr onenbildu11g polygonal i st .  
Die vie rpo r ige G rundplatte ( 2 5 - 3 7  Poren)  weist  u m  die Z entral spitze 4 
ovale Po ren auf; die nach außen zunä ch s t  e twas größe r we r denden Por en 
s ind me ist  polygonal begr enzt , gegen außen hin ne hmen die s e  be i nur ge 
r inge r  Abän de rung ihr e r  G e s talt wiede rum an G röße ab. 
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Thee liidae FRIZ Z ELL & E XLINE 
Thee lia SCH L U M B E RG E R  1 8 9 0  
Thee lia p olydenticulata n .  sp . 
( T af . l , F i g .  l - 2 , 4 )  

D e r i v a t  i o n o m i n i  s :  Nach den vielen kle ine n  Z ähn chen am F el genin -
nen s aum benannt . 

H o l o t y p u s : T af . l , F i g. 4 
L o c u s t y p i c u s :  Sir iu s - Koge l ,  Bad i s c h! ,  Ob e r ö s te r r e ich 
S t r a t u m  t y p i c u m :  H e llgr aue , dickgehankte Kal ke (ba sale s Schicht 
gl i e d  de s Siriu s - Kogel s )  
D i a g n o s e : Thee lien mit stet s 6 Sp e ichen und e ine r deutlich s e c hs e cki
gen  F el ge ;  de r F el geninn en s aum i s t  m it unte r s ch ie dl i chen ,  in  de r G r öße  
ge s e tzmäßig var iie r enden Z ähn chen b e setzt . 
B e  s c h r e i  b u n g :  Die Skl e r ite  fallen dur c h  ihr e  au sgeprägte se c h s e c kige 
B e g r enzung auf ;  we ite r s  i st d ie konstante 6 - Z ahl de r Spe i chen auffällig.  
Letzt e r e  s ind,  wa s ihr e  B r e ite  be t r ifft ,  vom Z entrum zur F el ge hin 
gle i chble ibend , in Ausnahmefällen ne hme n  s ie gegen d ie Mitte e t wa s an 
B r e ite  a b .  
Die  Nabe i s t  e infa ch ;  e s  hande lt s i ch h ie b e i l e digl ich um d i e  plan e  V e r 
s ch m el zung sflä che de r 6 Sp e ichen.  
D i e  s e ch s s e itig b e g r enzte F elge  i st nur mäßig u mge s chlagen und führt  
oben am Inn en saum v ie le Z ähn chen , d ie in de r G r öße var iie ren.  Im Z wi 
s chen sp e ichen r aum s ind s ie am kl e in sten und sp r ingen au ch am we it e sten 
zurück ;  unmitt elbar  daran s chl ießend s ind s ie deutl i ch g r ö ße r ,  um dann 
übe r den Sp e ichen e t wa s  an G r ö ße abzunehme n ,  s te t s  abe r in gle i che r H öhe 
ble ib e nd .  
B e m e r k u n g e n : Ähnl ichke iten be s tehen z u  The e l ia koe ve skal en s i s  
KO Z U R  & MOST LER ,  doch fehlt le tzte r e r  d ie Be zahnung ,  abe r au ch die 
Außenbe g r enzung ist ande r s  ( gi r landenfö r mig ) .  Das auf T af .  l ,  F ig .  3 ab 
gebil de t e  Exe mplar ( T h .  cf.  p olydenti culata)  hat s chon mehr Ähnl ichke it 
rnit T h .  koeve s kalen s i s , vor allem dur eh die Au sbuchtungen übe r den 
Sp e i chen z wi s chenräu me n .  
V o r k o m m e n :  Lang oba r d ? Cor deval 

Thee lia n .  sp . 
( T af . l ,  F ig .  5) 

T h e e lia mit s tark ge gen die Fel ge s i ch v e rjüngende Sp e i chen bzw. g r ob 
be zahnten e he r  undulie rten F el geninne n s aum.  E s  t r ifft auf j e den Sp e i
chenzwi s chen r au m nur e inen Z ahn , da s s elbe gilt für die Z ähne übe r den 
Sp e ichen , nur daß l etzte r e  ma s s ive r s ind . 

6 . ) Z u s amme nfa s sung:  

De r a m  Süd r and de r Stadt I s chl gel e gene Sir iu s - Kogel wir d von c a .  1 6 0 m 
mäc ht i gen Kal ken aufge baut . Entge gen der  b ishe r igen Me inung ,  e s  handle 
s i ch au s s chl ießlich um Kal ke nor i s c hen Al te r s ,  be ginnt die Schi chtfol ge 
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mit de m C or deval {für den b a s al sten T e il i st e in langoba r di s che s Alte r 
n icht au s zu s chlie ßen ) und r e i cht b i s  in da s Obe rno r .  D ie Alte r s e in stufung 
wur de mit H ilfe von C onodont e n ,  Holothu r ie n - Skle r iten , z .  T .  auch F or a 
min ife r en ,  Rove a c r inide n und M ik r op r o bl e matika vorgenommen.  

Lithol ogi s ch ,  be s onde r s  dur ch die mik r of_aziellen Unte r su c hung en , wa r e s  
mögli ch ,  die Ka r b onatge s t e ine zu unt e r gl iede rn.  Die basalen rund 7 5  m 
mä chtigen Kal ke s ind fa st  au s s chl i e ßl ich  filamentführ ende biogena r me 
Pelletmikr ite und we i chen damit stark von den t yp i s chen Hall stätt e r  Kal 
ken ab;  s ie ent spr e chen am e he s ten de r Bankkalkfazie s inn e rhalb voR 
Re iflinge r Kalken.  

Die han gend sten , e t wa 8 5  m mächt igen Kalke , s ind typ i s c he Hall stätt e r  
Kal ke (p elletfr e ie ,  s t a r k  biotu rbate Biomik r ite ) ,  d i e  s i ch dur ch e ine 
r e iche Ammoniten- und Lamell ibran chiatenfauna au s z e i chnen.  

Nahe zu die ge s a mte S c hi c htfol ge i st von Sp alten du r eh s chlage n ;  während 
im ba s alen Ab s chn itt ( Lang oba rd ? ,  C o r de vol ) nur Sp alten mit Sp atitfül 
lung b z w. mit s elte n ,  s te t s  ste r ilen M ikr it auftreten ,  s ind e s  im Jul 
mehrp ha s ige In te rn sedimen te mit zun ä ch st gle i chalt r i g e m  M at e r ial . Da
r üb e r fol gen Spalten mit unte rnor i s ch e m  Kalks chl amm plomb i e r t ,  wobe i 
Ri s s e  den stark wa s s e r hältigen S chlamm bis  in mm- B e r e i che  vo rdringen 
l ie ßen , wodur ch b e i  den Rü c k s t an dsunte r su chun gen M i s c hfaunen au s jul i 
s e hen un d unte rnor i s chen Ele ment en be st ehend,  anfallen . V e r tikal wird 
die s e  F olge von rund 2 0  m mächtigen , nur s e lten spaltenführen den , jul i 
s ehen Kalken abgel ö st .  Darübe r  s e t z en nach e in e m  g e r ingmä c htigen ba s a 
len Tuval ,  6 m mächtige , hochgr adig konden s ie rte Kalke mit e ine r Tuval / 
Unt e rn a r - M i s chfaun a e in .  Ü b e r  e in e r  mit mittelnor i s chen Sedimenten 
plombie rten Spalte fol gen die typ i s ch en H all stätte r Kal ke , die  s ich anhan d 
von C onodonten und H ol othurien - Skle r iten s t r atig r aphi s c h  s ehr gut auf 
glie de rn la s sen . Char akte r i s t i s c h  fü r die  höh e r e  Schi chtfolge s ind dur ch 
F r acht s on de r ung ent s tandene Lamell ibran chiaten - " Bänke r t ,  die s o wohl derm 
M ittelnor al s au c h  Obe rnor  an gehö r en .  V e r e in zelt  t r et en auch ze itgl e i che , 
mögli che r we i s e au ch e in wenig j üng e r e  Spalt enfüllungen auf. 

Im Anhang wur den e inige neue H olothur ien - Skle r it e  b e s ch r i e ben,  nur 
z we i  davon benannt;  be i den üb r igen F or men wur de von e ine r Namenge bung 
abge s ehe n ,  da zu wenig E xe mpla r e  vorlagen . 
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T afele rläute run gen 

T afel  1 

F i g .  1 - 2 , 4 :  The e l ia p olydent i culata n .  sp . ( F ig .  2 - 4 ,  An s i cht von ob en,  

F ig .  
F ig.  
F ig .  
F ig.  
F ig .  
F ig .  

F ig .  
F ig.  

T afel  

F ig.  
F ig.  
F ig .  
F ig .  
F ig .  

F ig .  
Fig .  

F ig .  
Fig .  

3 :  
5 :  
6 ,  1 7 : 
7 :  
8: 

F ig.  1 von unt e n; Halotypu s F ig .  4 )  
T h e e l ia cf .  p olydent iculata n .  sp . 
Theel ia n .  sp . (An sicht  von ob en)  
P r i s c op e datu s  n .  sp .  3 
P r i s c ope dat u s  cf.  t r ia s s icu s MOSTLE R 
Calcl arnna n. sp . 

9 - 1 0 ,  1 3 - 1 6 : C al clarnna c on s ona n .  sp . (Holötyp u s  F ig . l 5 ;  F ig .  1 3  
Exe rnpl a r  mit Po renüb e rpr odukt ion) 

1 1 : 
1 2 : 

2 

1 :  
2 :  
3 - 5 : 
7 :  

E o c audina c a s s ianen s i s  F RIZ Z EL L  & EXLINE 
Kue hn ite s n .  sp . 

P r i s c ope datus  n .  sp . 2 
P r i s c op e datu s n .  sp . 1 .  
Polyaene Kal knadeln von P o r ife r e n  
The el ia i rnrni s s o rb icula MOST L E R (von oben)  

8 ,  1 1 : Theel ia c ongl obata MOST LE R ( F ig .  8 von oben , F ig .  1 1  von 
unten) 

9 : 
1 0 ,  

1 2 : 
1 3 , 

T h ee l ia var iabil i s ZANKL (von oben)  
1 4 - 1 5 : Stue r ia ? rnultir adiata MOS T L ER ( F ig .  1 0  von ob en , 1 4 -

1 5  von unt en)  
-

The elia patinafor rnis 
_
MOST L E R  ( von oben ) 

1 6 :  The elia r a s chbe rgen s i s  MOST L ER ( F i g .  1 3  von oben , F ig .  
1 6  von unt en ) 
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Geol. Paläon t .  Mitt. lnn s b ru c k  Inn s b r u ck ,  Oktobe r 1973 

Faunenprovinzen in der Trias und ihre Bedeutung für 

die Klärung der Paläogeographie 

* ) 
von H. Kozur 

SUMMARY 

The re  we re  th r e e  faunal main p rovin ce s in the T r i a s s ie t ime : the nor 
thern bo r e al main p rovin c e  (A r c t i c  Canada , north ea s t e rn B r it i s h  Colum
bia ,  G r e enl and , Sp itzbe r g en , NE - Sibe r i a ) , the southe rn bor e al main p ro 
vin c e  (Ne w Z e alan d ,  ? w e  s t e  rn Au st ralia)  an d t h e  T e thyan main p rovin ce 
be t we en the northe rn and south e rn bor e al main p rovin c e s. Biogenie c a rbo
nate rocks with megalodont bival ve s an d he r matyp i c  coral s are characte 
r i s t i c  of T e thys. Su c h  rocks and fo s s il s  a r e  r a r e  or ab s ent  in the nor the rn 
an d southe rn bo r e al main p rovin c e s a s  s tate d by T O Z E R  (1971) .  The r e  a r e  
g r e at diffe r e n c e  s i n  t h e  di s t r  ibut ion o f  be thon ic  fo s s il s an d also some dif
fe ren c e s in the di s t r ibution of p elag i c  fos s il s  b e t ween the Te thyan main 
p rovin c e  an d the nor the rn and southe rn bo r e al on e s. T he ammonoid genu s 
Bal aton ite s an d the conodont mult ie l e m ent Gladigon dolella  t e t hydi s , for in
stan ce,  a r e  re s t r ic te d to the T ethyan main p rovin c e , whe r e a s  the Pa rapo
pano c e r a tidae a r e  re s t r ic te d  to the nor the rn an d sou the rn bor e al main 
p rovin c e  s. 

The re  we r e  g r e at diffe r e n c e s b e t we en the Pa c ific  an d the T e thys. T he Pa 
c ifi c wa s an o c e an ,  but the  T e thys wa s a s hallow wat e r  s e a  with the di
men s ion s of an oce an. A r e a s  with p s ychrosp he r i c  condition s oc cu r with 
inthe T e thy s ,  but they we re  subor dinate in comp arison with the shallow 
wat e r a r e a s. P s ychro sphe r i c  con dit ion s c han ge hor izon tally  an d v e r t i cal 
ly with s hallo w wate r environ me n t s  in the T e thy s .  Almo s t  all p a r t s  of the 
T et hys  had a s ial i c  c ru s t .  

The T r ias s ie bor e al ma in p rovin c e s and al so the Pe r mian , Jur a s s i c ,  C r e 
taceou s ,  an d T e r t i a r y  one s  a r e  a r r an ge d  e i reum-pola r  t o  the r e cent rota 
t ion pole s .  Mo r eove r ,  the bounda r ie s  of the main p rovin c e s wa s p a r allel , 
but a symme t r i c  to the r e cent  equator. The s e  fa c t s  a r e  not un de r s tandabl e  
in the  vie w o f  plat e  t e cton i c s a n d  a r e  Con t r adieto ry t o  all e xt r e me mob il i 
s t i c  theo r ie s t o  the global te c ton i c s .  T h e  r e g ion al i r r e gul a r itie s of the 



boun d a r i e s  b e t we en the northe rn bor e al main p rovin c e  an d the T ethy an on e 
in dicate  that the atmosp he r i c  c i r culation wa s v e ry s imilar from the Pe r 
mian up to today. T h i s  sugg e s t s  s i mil ar posit ion s of the  o c e an s  from the 
P e rm i an up to today . 
W ithin the  T ethyan main p rovin c e  the N evadian , A s iat i c ,  D ina r i an ,  Au
s t roalpin e ,  W e stme dite r r an e an , an d G e r man r e g ion al faunal p rovin c e s  
e xi s t s .  The gene r al deve lop ment of the faunal p rovin c iali s m  within the  
T e thyan main p rovin c e  dur in g the s tag e s  of  T ri'as s i c  t ime an d the  de velop 
me nt of the conodont faun a s  in the s ep a rate r e g ional faunal p rovin c e s of the 
T et h yan main p rovin c e  a r e  di s cu s s e d  in de tail . The following p al eogeog r a 
p hi c  con clu s s ion s c an b e  d r a wn from the faun al p rovin c ial i s m  within the 
T e thyan main p rovin c e :  
1.) T he Pa c ific  Oc e an e x i s t e d  also in the T r i a s s ie t ime . 
2 . ) T h e  Tethy s  wa s not an o c e an a s  the re c ent o c e an s .  
3 .  ) A g r eat s e a  ( ? Indian O c e an )  e xi s t e d  in the  T ri a s  s ie t irrie b e t ween we 

s t e rn Aus tralia an d Madagas c a:r' .  
4 . ) T h e  Din a r ian faunal p rovin c e  wa s clos ely conn e cte d  with t h e  A s iat ic  

on e .  
5 . ) T h e  faunal diffe r e n c e s b e t we en the Dina r ian an d Aust roalp in e p rovin 

c e s  s ugge st  that the hithe rto exi st in g  t e c ton i c  con c eption s in the Alp i
ne an d Slovaki an r e g ion s mu st be r e v i s e d  in some point s .  

6 . ) T h e  G e r man faunal p rovin c e  wa s conn e c t e d  from the Brahman ian up to 
the b a s al Ol en ekian with the bor e al ma in p rovin c e  in .the N W ,  from the 
high e r  p a rt  of the Lowe r Ol ene kian up to the Bithynian ( s e n s u  ASSE R E 
T O ,  i n  p r e s s )  with the A s iatic p rovin c e  through the e a s te rn borde r of 
the Carp athian s , in the  Pel son ian an d Lowe r Illyrian with the Au s t roal
p in e  p rovin c e  through the Upp e r  Sil e s ian G ate, in the Upp e r  Illyr ian 
( ? ) ,  Ladinian , an d Cor de volian with the  W e s t me dite r r an e an p rov in c e  
i n  t h e  S W .  B raki s h  wate r an d e u r yhaline m a r in e  o s t ra code s immig r a 
t e d  i n  the Upp e r  Illyrian an d Ladin ian from the A s i ati c faunal p rovin c e  
through th e e a s t e rn bo rde r of the  Carpathian s an d t h e  nor the rn m a  r g in 
of the Bla c k  Se a .  In t h e  Julian and T uv al i an s hort  mar in e  ing r e  s s ion s 
c am e  from SSW from the we ste rn p art  of the A u s t roalp ine p rovin c e  
an d i n  the Nor ian f r om SE f r o m  the r e g ion o f  t h e  Ca rpathian Keupe r 
( e a s t e rn p a rt of the Aus t roalp in e p rovin ce ) . In the upp e r mo s t  No rian 
an d Rha e tian a b r a ck i s h  wat e r  an d ma rine conn e ct ion was in the N W .  

7.) T h e  W e s tmedite r r an e an faunal p rovin c e  had in t h e  Ladinian and Cor de 
volian ve r y  clo s e  conne c t ion s to the Nev adian an d G e r man faunal p�o
v ince s .  

8.) A g r e at (?p e r manent )  shallow wate r s e a  wa s in the T r ias s ie b e t ween 
S W - Europ e /N W -Afr i c a  and the nor the rn Middl e an d southwe ste rn North 
Ame r ica an d al so b e t we en no rthe rn E u rop e  and Nor t h  Ame ri c a /G r e e n 
l an d .  From the r e  t r an s g re s s ion s c a me dur in g  the  B rahman ian , J_aku 
t ian , ba s al Olenekian , upp e r mo st No r i an , and Rhaet ian through the  
No rth Sea in  the G e r man B a s in and a s t ron g faunal exchange took place  
th rough thi s s e a( s ) b e t we en the  W e s t me dit e r ran e an and N e vadian faunal 
p rovin c e s at l e a s t  in the Ladiniah and Cor de vol ian . The refore  a Pan 
g a e a  ha s not exi s t e d  in the T ri a s s ie t i me . 



Die Tri a s  gehört  •zu denj en igen Sy s te men , in denen nicht ma r ine ode r n i cht 
vol l ma r in e  Ablage run gen auf den heutigen Kon t inenten e ine we ite  V e- r b r e i 
tun g habe n ,  wo s ie übe r 50 o/u de r t r i a s s i s chen Abl age rung en au s mac-he n .  
D e r  Fo s s ilinhalt ma r in e r  und n icht m a r ine r Se r ien i s t  selb stve r stän dl i c h  
s e h r  ve r s chie den , do ch s in d  sol che , oftden g e s amten Fo s s il inhalt b e t r e f
fen denUnte r s ch iede n i c ht zur Auf s t ellun g von Faun enp rovinzen zu ve rwen
den , wie da s b i she r  oft g e s che hen i s t .  V i e l mehr kann man nur dann von 
Faune np rovin z en sp re c h e n ,  wenn be i g l e i�hen ökolog i s ch - fazieHen V e r 
hältn i s s en deutl ich unt e r s chiedl i che Faunen auft r e te n .  Sol che E r s ch e inun
gen s ind in de r T r ias  ve r b r e ite t ,  wur den abe r b i she r m e i s t  n i cht e rkannt , 
weil  die faz iell  be din gten faun i s t i s c hen Unte r s chie de übe rb ewe rtet  wu r den , 
wa s oft zu fal s che n s t r at ig r aphi s c hen , paläogeog r aph i s chen un d sog a r  t e k 
ton i s chen Schlü s s en füh r te . 
Die  g röHte Be deutung hat die genaue Kenntn is  de r wi rkli che n Faun enpro
vin zen zwe ifel sohn e für die exakte we ltwe ite Korrel ie rung, sow ie fü r pa
läogeog rap h i s che Unt e r su chun gen , doch s e l b s t  fü r die Lö sung te ktoni
s che r Fr agen kann s ie von e n t s che idende r Be deutun g  s e in { vgl . KO Z U R  & 

MOCK 1973 ) .  

Be i den e c ht e n  Faun enp rovin zen de r T r ia s  kann man G r a dp rovinzen und 
r e g ion ale Faunenp ro vinzen unte r s che iden . 

1 .  G rol3p rovin zen 

TOZ ER ( 1971) ma chte da rauf aufme r k s a m ,  daß in a r kt i s chen R e g ion en 
und in Ne u s e e l an d  Megalodont ide n sowie  he r rnatyp i s che Ko ral l en fe hl e n  
ode r s e h r  s e lten s ind.  D a s  gl e ic he g ilt  f ü r  biog ene Ka rbonat ge s te in e .  Al s 
we i te ren Unte r s chied zum te thyal en Rau m  e in s chl ie13l ich  s e in e r  Neben 
mee re  kann man da s Fehlen von Balaton ite s im An i s  an sehen .  Die se  A m 
mon itengattung wu r de bi she r nur aus  de r n e vadi s c hen P rovinz , de m ge r 
man i s c he n  Be cke n  un d de r e u r a s iat i s chen tethyalen T r ia s  ve r ze ichn e t .  
De mg egenübe r fin den s i ch die Pa rapop anoc e r at idae i m  arkti s ch en Be
re ich und in Neu s e e l an d ,  n icht ab e r  in de r dazw i s chen l ie genden T e thys 
(mit e ine r Ausnahme ) .  H i e r  muß e$ j e do ch e inen Wan de rweg g e g e b e n  ha
b e n ,  de r alle r Wah r s ch e inlichke it n a c h  übe r den Pazifik füh r t e . Dafü r 
sp r i cht z .  B. au ch da s e in z ige Vorkommen de r Pa rapop anoce r atidae i m  
te thyal en Be r e ich i n  Neuguin e a  { vgl . SKWAR KO 1973 ) . Auc h be i d e n  Cono
donten sehe int e s  de ut l i che Unt e r s chiede zwi s c hen de m a rkti s chen Be r e ich 
und Neu s e el an d  e ine r s e it s  und de r T e thys ande r e r s e it s  zu geben . So s in d  
au s Neu se e l an d  noch au s den a r ktis chen Ber e i chen ( Br it i s h  Columb ia , 
Arkti s che s Kanada , Sp itzbe rgen , NE - Sib i r ien ) Gl adigon dolella tethydis  
un d die  s ie b e gl e itenden g roßwüch s igen Z ahnre ihen conodon ten bekann t .  
Me tapolygnathus mungoensis s e tzt  in B r i t i s h  Colu mb ia un d i m  A r ktis che n 
Kanada e r stmal s in de r F r ankite s suthe rlandi - Zon e  e in ,  wo die s e  A r t  zu
sammen mit M . mostle r i  vorkommt .  Im te thyalen Be re ich kommt M. �
goen s i s  e r s t mal ig in Äqui valenten de r Meginoce r a s  m e g inae - Zon e  vo r .  
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Die Unte r su chun gen de r Conodont enfaun en in de n arkti s c hen B e r eichen und 
in Neu s eeland stehen j e do c h  e r st in ih r e n  Anfängen , so daß man si ch _vor 
voreilig en S c hlüs s en hüten mu ß .  

G an z  offen sichtlich 
.
sind die oben aufg eführten Unt e r s c hiede von den j e wei 

ligen W a s s e rte mpe raturen abhängig . Die s e r  Meinung ist au ch ZACHA ROV 
{ V o rtrag zur  KBA - T agung in B r atisl ava 19 73 ) ,  de r auf G run d e xakte r Au s
we rtung en de r Paläote mpe r atur en in de r Unte rtria s fü r die bo r e ale  P r o 
vin z von NE - Sibirien W a s s e rte mp e ratu r en von du r ch s chnittlich 14 , 5° C 
angibt , währ end die bishe rigen Ang aben über die W a s s e rte mp e rat u r en 

0 

de s tethyal en Raume s meist Wa s s e rte mp e r atu r en von übe r 20 C an zei-
g en .  Man kann dahe r je  eine nördliche und südliche b o r e ale  s owie e ine 
daz wi s c hen liegende tethyal e G ro ßp r ovinz au s s che iden , wobei l)ach den 
Ang a b en von ZACHA ROV die W a s s e rte mpe ratur  in de r boreal en T ri as  s o  
ho c h  wa r ,  wie wir s i e  heute in subt r opis chen un d g e mä ßigt-en B r eiten an 
treffen .  Ablage rungen de r n o r dbo real en G r ol3p r ovinz tr eten im a rkti s c hen 
Kan ada , im n o r dö stli chen B ritish Colu mbia , in G rönl and , Spitzb e r g en und 
NE-Sibirien auf . Das anor mal nö r dlich liegende V o rkommen von W a r m 
wa s s e rkarbonatge steinen im südli chen Yukon-Gehiet {heute bis min de sten s 
6 2° nör dliche r B r e ite anzut r effen )  füh rte T O Z ER { 1 971) auf ei n e  Nordbe 
we gun g ( re chts- late ral) eine s Teil e s  de r we stlichen Kordill e r e in na eh
tria s si s che r Z eit zu rü ck .  Genau s o  gut kann e s  sich au ch um die. Au s wir 
kun g einer  wa r me n  Me e r e s strömung han de ln . Die südbo r e ale  G r o ßp r ovin z 
ist  bishe r mit Siche rheit nu r au s Neu s e e l and bekannt . Nach den bis h e r  
vo rlie g enden Daten gehö rt j e doch au ch die T ria s von W e stau strahen zur 
südb o r e alen G r o ßp rovin z ode r zum Übe r gang s b e r eich z�s chen de r süd
b o r e al en un d de r tethyal en G r o ßprovin z .  Abl ag e rungen de r südbore alen 
G r oßp r o vinz sin d  da rübe r hinaus no ch au s de r Antarkti s zu e r wa rten . Zur 
tethyal e n  G r oßprovin z gehören die tethyale T rias Bür opa s un d A sien s 
(Na c h  N bis J ap an und zum Primo rj e-G ebiet ,  SE-Sibirien} , die we stmedi
te r r ane Faunenp r o vinz , da s sü dwe stliche Nor dame rika , Mexiko , s o wie 
die T ria s de s Prik a spi-G e biete s und de s ge r manis chen Be cken s .  B e s on
de r s  inte r e s s ant ist  die Frage , wie ein Au stau s c h de r auf die beiden b o 
r e alen G ro ßp r ovin zen b e s ch r änkten Faun enel e mente e rfol gen konnte , ohn e 
da13 die s e  Fo r men in de r tethyalen G r oßp rovin z auftr eten . Ein s ol ch e r 
Fall liegt bei  .den Pa r ap op an o c e ratidae vo r .  Hie rfür käme fol ge n de E r 
klä rung in Bet ra c ht: Nach ih r e r V e r b r e itun g z u  urteil en ,  wa r en die Pa r a 
p op an a c e  ratidae siehe rlich stenothe r me " Kalt wa s s e r " -Fo rmen , wel che 
im wa r.men Obe rflä chen wa s s e r  de r tethyal en M e e r e nicht vo rkommen 
konnte n .  Es i st  abe r dur c hau s mögli c h ,  daJ3 die se  Ammoniten in tropi
s chen M e e r e n  in g r ö ß e r en W a s s e rtiefen l0.ben konnten , wo we s entlich 
nie drig e re Wa s s e rte mp e r atur en he r r s c hen al s an de r Obe rfläche .  R e z ent 
sin d  s ol che F.äll e bei  den Radiolarien bekannt . Al s Faunenwande r we g  kä 
me die a siati s che T e thys und de r Pazifik in Frage . Da bisher  in de r a sia 
ti s c hen Tethy s keine Pa r ap op ano c e r atidae gefunden wur den , bleibt nur 
de r Pa zifik al s Wan de r we g  üb rig .  Dafür sp richt au ch da s V o r ko m me n  de r 
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Parapopanoceratidae auf Ost-Neugu inea, also im Grenzbereich zw ischen 
Paz ifik und Tethys. Wenn d ieser Faunenaustausch nur über den Pazif ik, 
n icht aber über d ie Tethys erfolgen konnte, muß zwischen beiden Meeren 
ein beträchtlicher Unterschied bestanden haben. Entsche idende Tempera
turuntersch iede des Oberflächenwassers kann es auf Grund der geograph i
schen Lage be ider Meere zwischen den be iden borealen Gro13prov inzen 
n icht gegeben haben. So ble iben zur Erklärung nur noch topograph ische 
Barrieren innerhalb der Tethys, und zwar solche in E - W- Erstreckung 
übr ig. Solche Barr ieren für die Ausbreit•v•g stenothermer " Kaltwasser"
Faunen wären z. B. großflächige Flachwasserareale . U .• tersucht man 
tr iass ische Sed imente aus der asiat ischen teth yalen Geos ynklinale, so kann 
man in der Tat feststellen, dai3 sie zum überw iegenden Te il aus Flach
wassersedimenten bestehen und nur in e inzelnen Te ilbere ichen, d ie räum
l ich und ze itl ich w'echseln , treten Sed imente mit psychrosphär ischen Ost
racodenfaunen auf. Damit aber bestand e in grundlegender Unterschied 
zw ischen der tethyalP.n Geosynklinale und e ine.r;n Ozean im heut igen S inne. 
D ieser Untersch ied ex ist ierte aber n icht für den Bere ich des Pazifik. 

D ie nordboreale Provinz beg innt zw ischen 55 ° N und 62° N, während d ie 
südboreale Provinz m indestens b is 3 3° S nach Norden re icht. Sollt e es 
sich durch weitere Untersuchungen bestät igen, daß auch d ie westaustral i
schen Tr ias-Vorkommen noch zur südborealen bzw. zum Grenzbere ich 
zw ischen der südborealen und tethyalen Großprovinz gehören, dann würde 
die südboreale Gro13prov inz sogar b is etwa zum südl ichen Wendekreis (ca. 
23° S) nach N re ichen. D ie h ins ichtlich der heutigen Rotat ionspole z irkum
polare Anordnung der be iden borealen Provinzen s chl ie !3t e ine we sen t1 ich 
von der heutigen abwe ichenden Pollage aus. Sehr überraschend ist d ie 
Tatsache, dat3 s ich d ie Grenzen der Großprovinzen vom Perm b is �ur 
Kre ide nur wen ig ändern. Nach ST E HLI {in: HALLAM 1973) treten tethya
le Warmwasserorganismen (Verbeek ina und nahe verwandte Fusul iniden, 
Waagenophyllum, Lophophyllum und andere wärmeliebende Tetrakorallen, 
sow ie d ie Dasycladaceen-Gattung M izz ia) nur innerhalb e ines Bere ichs 
zwischen· etwa 5 5° N und 2o 0 S auf. Nördl ich und südl ich davon find en 
s ich nur ''Kaltwasser''-Faunen, d ie aus Alaska, dem arkt ischen Kanada, 
Grönland, Sp itzbergen, N- und N E-Sib ir ien sow ie aus dem südl ichen Süd
amerika, S W -Afr ika, E- und S-Aus tral ien und S-Neuseeland bekannt 

0 s ind. Das bis auf 35 S nach Süden gre ifende Vorkommen tethyaler Fau-
nen auf der Nord insel von Neuseeland kann man auf warme Meeresströ
mungen zurückführen, ebenso w ie das Vorkommen von Warmwasserfaunen 
im Klond ike-Geb iet (b is 65° N). Die Verte ilung der Warm- und " Kaltwas
ser"-Fa.unen des Perm st immt perfekt mit derjen igen in der Tr ias über
ein. Im Jura wurden herrnatyp ische Korallen b isher zw ischen 5 3° N und 
5°S nachgew iesen ( B EAUVAIS in HALLAM 1973 ), während s ie heute zw i

schen 30° S und 38° N vorkommen. W ieder tr itt der Bere ich von etwa 55° 

N als Nordgrenze der trop ischen b is subtrop ischen Gewässer in Ersche i
nung. D ie besonders starke Asymmetr ie in der Verbre itung der hermaty-



pischen Korallen hinsichtlich der heutigen Äquatorlage scheint auf Kennt
nislücken zurückzuführen sein, zumal andere Organismen auch im Jura die 

0 Südgrenze der tropischen bis subtropischen Gewässer bei etwa 20 S anzei-
gen. Schließlich ist der Kreide die tropische tethyale Großpr.ovinz nach 

KAUFFMANN (in HALLAM 1973) zwischen 35 ° und 5 °S anzutreffen. Die 
stärkere Beschränkung des Warmwasserbereichs gegenüber den Verhält
nissen vom Perm bis zum Jura ist für die hier vorgenommenen Betrach
tungen ohne Belang (kann sowohl bei weltweiter Abkühlung auftreten als 
auch bei einem abweichenden 11Grenztemperatur"-Bezugssystem vorge
täuscht werden). Wichtig ist die Lage der· Großprovinzen zum heutigen 
Äquator oder zu den heutigen Rotationspolen. Zählt man z. B. zu den o. g. 

0 0 0 Werten 20 dazu, dann erhält man wiederum Werte von 55 N und 2 5  S, 
was in der Kreide durchaus der Grenze zwischen den subtropischen und g=
rnäßigten Bereichen entsprechen könnte. Was lä!H sich aus diesen Angaben 
able-sen? 
a) Vorn Perm bis rezent sind die Klimazonen hin·sichtlich der heutigen Ro

tationspole zirkumpolar angeordnet. 
b) Vom Perm bis zur Kreide sind die klimatisch bedingten Grenzen der 

Großprovinzen zwar wie gegenwärtig auf den heutigen Äquator bezogen 
annähernd parallel, dabei aber stark asymmetrisch angeordnet, und 

0 zwar sind sie zu einer hypothetischen Linie symmetrisch, die ca. 15 
nördlichdes heutigen Äquators liegt. 

Wie sind diese Befunde zu erklären? Zunächst sprechen sie eindeutig ge
gen eine bedeutsame Verlagerung der Rotationspole seit dem Perm. Für 
die zweite Erscheinung gibt es z. Z. keine befriedigende Erklärung. Theo-o retisch ließe sich dieser Effekt erzielen, wenn alle Kontinente u r ca. 10 
oder die Südkontinente allein um ca. 2 5 ° nach N bewegt würden'* . Die s 
hätte aber bei gleicher Lage der Kontinente vom Perm bis zur Kreide an 
derKrei de/Tertiär-Grenze bzw. innerhalb des Tertiärs passieren müs
sen. Dafür gibt es jedoch keine Anhaltspunkte. AuJ3erdem wäre der An
triebsmechanismus völlig unverständlich. Eine starke N-S-Verschiebung 
einzelner Kontinente würde das Bild nur noch komplizierter gestalten und 
ließe sich außerdem durch die zirkumpolare bzw. Äquator-parallele Lage 
der Großprovinzen widerlegen. Die nach faunistischen und anderen Befun
den durchaus .mögliche E-W-Verschiebung der Kontinente im Bereich des 
heutigen Atlantik trägt zur Lösung dieses Problems nichts bei. Folglich 
können alle mobilistischen Theorien zur Erklärung der weltweiten Nor .d
versch1ebung der tropischen (bis subtropischen) Großprovin� vom Perm 
bis zur Kreide keinen Beitrag leisten. Geht man vom fixistischen Modell 
aus, so 1 ießen sieh theoretisch verschiedene Erklärungsmöglichkeiten 
finden, die jedoch ebenfalls zu keiner befriedigenden Lösung führen. 

*) Bei diesen Werten ist bereits die au·ch rez.ent noch bestehende geringe 
Asymmetrie in der Verteilung der tropisch-subtropischen Faunen hin
sichtlich der heutigen Äquatorlage berücksichtigt 



Eine Er klärung durch Veränderung der Bahnparameter der Erde an der 
Kreide/Tertiär-Grenze bereitet insofern große Schwierig keiten, als es 
schon vom Perm an deutliche Anzeichen für das Vorhandensein von Jah
reszeiten gibt ( Jahres ringe an Hölzern aus nicht-tropischen Bereic hen). 
Außerdem ist es nächst unwahrscheinlich, dat3 eine Bahnstörung der Erde 
an der Kreide/Tertiär-Grenze eine annähernde Symmetrie der Tropen 
bzw. Subtropen zum heutigen Äquator bewir kt hätte, die zuvor nicht vor
handen war. Die heutige Erdbahn ist eine· kreisähnliche Ellipse. Nur bei 
einer star k elliptischen Bahn, bei der das Perihel dann erreicht werden 
müt3te, wenn auf der Südhalb kugel Sommer ist (also umge kehrt wie heute) 
wären die beobachteten Verschiebungen der tropischen .bzw. subtropi
schen Bereiche nach N er klärbar. Auch drastische Änderungen der Land
Meer-Verteilung, die Herausbildung von Hochgebirgen etc. kann man al
lenfalls zur Er klärung lo kaler (im ErdmaJ3stab gesehen) Abweichungen 
heranziehen. Eine einseitige Vereisung südpolnaher Ge biete bei gleich
zeitiger Eisfreiheit nordpolnaher Regionen scheidet zur Er klärung des 
dis kutierten Phänomens wahrscheinlich ebenfalls aus, da nach der permo
karbonischen Vereisung auf allen Süd kontinenten sowie in Indien die Glos
sopte ris -Flora auftritt und auch später keine Anzeichen von Vereisung an
getroffen werden. Bliebe noch die Möglich keit der Ungleichwertig keit der 
nördlichen und südl 'ichen Grenze der borealen Provinzen hinsichtlich ih
rer Aussage kraft über die Temperatur. Dies scheidet insofern aus, als 
sich solche Fehler nicht vom Perm bis zur Kreide bei den verschieden
sten Tiergruppen kontinuierlich ergeben würden. So muß also derzeit die 
Ent stehung der weltweiten Nordverschiebung des tropischen bzw. subtro
pischen Gürtels vom Perm bis zur Kreide gegenüber den heutigen Ver
hältnissen als ungelöstes Problem angesehen werden. Durch extrem mobi
listische plattente ktonische Theorien läßt sich dieses Phänomen aber si
cher nicht er klären. Vielmehr sind die Ursachen am ehesten bei bestimm
ten, derzeitig unbe kannten klimatischen Gesetzmäl3ig keiten (z. B. Abwei
chungen in der Großzir kulation der Atmosphäre) zu suchen. Vielleich t 
wird die heutige annähernde Symmetrie der tropischen und subtropischen 
Gürtel am Äquator gerade durch die starke Asymmetrie in der durch
schnittlichen LuftdrucKverteilung zwischen der Nord- und Südhalb kugel 
hervorgerufen. Eine geringe Asymmetrie der Temperaturverteilung läßt 
sich auch heute noch beobachten. Legt man z. B. die 20° C-Isotherme der 
mittleren Jahrestemperaturen zuBrunde, dann liegt diese auf der Nord
halb kugel durchschnittlich bei 30 N, auf der Südhalb kugel dagegen bei ca. 
2 5 ° s. 

Von außerordentlichem Interesse ist nicht nur die konstante zir kumpolare 
Verteilung der Klimazonen und die Bipolarität der Großprovinzen, sondern 
auch gewisse Unregelmäßigkeiten im Verlauf der klimatisch beding ten 
Grenzen der Großprovinzen, die sich recht regelmäßig wiederholen bzw. 
über große Zeiträume erhalten bleiben. So ist die Südgrenze der boreale n 
Prov inz im Perm und in der Trias in Alaska, Europa und weniger stark 
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ausgeprägt auch an der Ostküste Asiens deutlich nach N verlagert, wäh
rend im mittleren und östlichen Nordamerika sowie in Asien die Südgrenze 
der borealen Provinz besonders weit nach S greift. Ein ähnliches Bild er
gibt sich vorn Karbon bis zur Kreide bei der nördlichen Verbreitungsgren
ze verschiedener Warrnwasserfaunen. Vergleicht man diesen Verlauf mit 
dem Verlauf der heutigen 0° C-Isotherme der mittleren Jahrestemperatur, 
so ergibt sich eine fast perfekte Übereinstimmung, nur daß die mittleren 
Jahrestemperaturen vom Perm bis zur Kreide in diesen geographischen 
Breiten wesentlich höher lagen. Diese Übereinstimmung im Verlauf der 
0° C-Isotherme und der Temperaturisothermen, welche vom Perm bi s 
zur Kreide die Südgrenze der nordborealen Provinz bildeten (der absolute 
Wert dieser Isothermen in ° C spielt dabei eine untergeordnete Rolle) 
kann wohl kaum zufällig sein. Vielmehr läßt sie sich mit ähnlichen Zirkula
tionsverhältnissen erklären, welche wiederum eine ähnlich.e Lage der 
Ozeane voraussetzen. Für den Pazifik ist dies ganz augenscheinlich; für 
den Atlantik vom höheren Jura bis rezent ebenfalls, während die diesbe
züglichen Werte im Perm und in der Trias· mangels geeigneter Bezugs
punkte in Europa nicht so eindeutig interpretierb�r sind. Dies spricht für 
die Permanenz des Pazifik mindestens seit dem höheren Paläozoikum (an
scheinend war er aber auch schon im Altpaläozoikum vorhanden) und für 
eine Permanenz des Nordatlantik mindestens seit dem höheren Jur a. 

2. Kurzer Überblick über den regionalen Pro vinzialismus innerha lb der 
tethyalen Großprovinz während der einzelnen Triasstufen 

Am besten untersucht wurde der regionale Provinzialismus innerhalb der 
tethyalen Großprovinz bisher bei den Conodonten. Die Angaben über die 
regionalen Faunenprovinzen innerhalb der tethyalen Großprovinz berück
sichtigen daher im wesentlichen nur diese Tiergruppe. Neuere Untersu
chungen haben jedoch gezeigt, daß die nach Conodonten ausgeschiedenen 
regionalen Faunenprovinzen in gleichem oder ähnlichem Umfang auch mit 
Hilfe von Ostracoden sowie teilweise auch mit Holothurien-Skleriten 
nachgewiesen werden können. Bei den Ostracoden werden jedoch die d ur eh 
Provinzialismus bedingten Unterschiede in der artliehen Zusammens etzung 
der Faunen durch die überaus starke Faziesempfindlichkeit dieser Tie r
gruppe oftmal-s weitgehend oder völlig überdeckt. So können z. B. die Fau
nen innerhalb einer Provinz in Abhängigkeit von der Wassertiefe nicht nur 
im Art-:, sondern auch im Gattungsbestand grundver schieden sei n, wäh
rend andererseits die psychrosphärischen Faunen eine weltweite Verbrei
tung aufweisen. Während große ozeanische Becken für Flachwasserostra
coden sowie eine· Vielzahl Lamellibranchiaten, Brachiopoden und einen 

Teil der Conodonten und Ammoniten eine unüberwindliche Barriere dar
stellen, bilden sie für die psychrosphärischen Ostracoden die bevorzugten 
und oftmals alleinigen Wanderwege. Der Kenntnisstand Über die strati
graphische und regionale Verbreitung der Makrofaunen ist im allgemeinen 
zu gering, um sie schon zur Abgrenzung von regionalen Faune nprovinzen 

8 



heranziehen zu können; in em1gen Fällen leisten jedoch die Ammoniten und 
einzelne Lamellibranchiatengruppen sehr gute Dienste bei der Untersu
chung des Provinzialismus in der Trias. 
In den folgenden Ausführungen werden stets die bei K OZU R (1973 a und b) 
vorgelegten Stufen- und Unterstufengliederungen verwendet. Der regionale 
UJ?fang der Faunenprovinzen ist aus Abschnitt 3. zu entnehmen. 

Brahmanian· 
Im Brahmaniari zeigen die bisher bekannten Fossilien nach starkem Pro
vinzialismus im obersten Perm eine aufffällig kosmopolitische Verbrei
tung. Das gilt sowohl für die Makrofauna (z. B. Claraia-Arten) als auch 
für die Mikrofauna ( Conodonten, Ostracoden). Dabei muß man natürlich 
berücksichtigen, daJ3 z. B. die Conodonten in weiten Gebieten keine geeig
neten ökologischen Bedingungen vorfanden und dah�r ·fehlen. In Cephalopo
den-führenden Schichten des zirkumpazifischen Raumes, Westaustraliens, 
des Himalayas und des Irans treten jedoch stets die gleichen Arten auf. 
Das häufige Fehlen der Gondolellen in marinen aber Cephalopoden-freien 
Schichten ist auf fazielle Ursachen zurückzuführen ( vgl. K OZ U R  1971 b, 
K OZU R & M OSTL E R  197 1 ,  McTAVIS H 1973). 

Jakutian 
In1 Jakutian sind hinsichtlich der regionalen Faunenprovinzen die gleichen 
Verhältnisse anzutreffen wie im Brahmanian (vgl. auch Ausführungen zum 
Olenek). 

Olenek 
Im oberen Olenek bilden sich die entscheidenden Faunenprovinzen der 
Trias heraus. Schom im unteren Olenek sind die ersten Anzeichen für 
einen Provinzialismus in den Conodontenfaunen zu erkennen, wenngleich 
hier die me isten Unterschiede faziell bedingt sind oder durch Kenntnis
lücken vorgetäuscht werden. In ausgeprägten Flachwassersedimenten der 
dinarischen, asiatischen und nevadischen Provinz kommen im unteren 
Olenek wie au<;h Jakutian und z. T. schon im Brahmanian jene abnormen 
Conodonten vor, wie sie STA ES C H E  ( 1964 ) beschrieb. Es handelt sich da
bei um Zahnreihen- Conodonten, die so dickwüchsig werden, daß sie teil
weise eine sekundäre Plattform ausbilden und sich von den typischen Platt
formconodonten nur durch die langen Zähne unterscheiden (die Taxonomie 
dieser Gruppe wird bei K OZU R & M OSTL E R, in Druck, ausführlich disku
tiert). Diese Umbildung der ehemaligen Zahnreih.en- Conodonten kann man 
als Folge des Auftretens in großräumigen Flachwasserarealen (starke 
V/asserbewegung) deuten, wobei jedoch schlietHich die extreme Dickwüch
sigkeit und die anderen Besonderheiten dieser Gruppe erblich fixiert wur
den. Einige dieser Formen wandern auch in die austroalpine Prov inz ein, 
wo sie zusammen mit normalwüchsigen Zahnreihen- Conodonten und "Spa
thognathodus" hungaricus vorkommen, der außerhalb der austroalpinen 
Faunenprovinz noch nicht nachgewiesen wurde. In ammonitenführenden 
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Flachwassersedimenten der asiatischen und nevadischen Provin z finden 
sich diese dickwüchsigen Formen zusarnrneri mit Gondelellen (bisher wur
de diese Asso ziation jedoch nur im Jakutian und basalen Olenek von Asien 
und Nordamerika nachgewiesen). Im größten Teil der ammonitenführenden 
Schichten des Olenek (und auch des Jakutian und Brahrnanian) Asiens fin
den sich Gondelellen nur zusammen mit norrnalwüchsigen Formen wie 
Enantiognathus ziegleri, Prioniodina rnuelleri und Metaprioniodus suevi
cus. 

Besonders charakteristisch für das untere Olenek der dinarischen Faunen
provin z ist das Vorkommen der Gattungen Eurygnathodus und Platyvillosus. 
Bei diesen hochspe zialisierten Plattforrnconodonten handelt es sich nicht 
um rnodifizie rte Zahnreihen- Conodonten. In te re s sant ist die Tatsache, dai3 
diese Formen auch in· Nevada vorkommen, sonst aber bisher noch nicht 
ver zeichnet wurden. Daraus darf man aber nicht den SchluÜ ableiten , daß 
im Olenek eine direkte marine Verbindung zwischen der dinarische n und 
der nevadischen Faunenprovin z bestand. Die fa ziell entsprechenden 
Schichten wurden in der asiatischen Provin z bisher nicht untersucht. 
Neueste Untersuchungen im östlichen Asien zeigt.en, daß hier zumindest 
die Gattung Platyvillosus auftritt. So kann die scheinbare Beschränkung 
der Gattungen Platyvillosus und Eurygnathodus auf die dinarische und die 
rievadis ehe Provin z mit Kenntnislücken bei der Untersuchung der asiati
schen Provin z erklärt werden. Die Gattung Eurygnathodus wurde zwar 
bisher in der asiatischen Provin z noch nicht gefunden, sie tritt aber so
wohl in der dinarischen als auch in der nevadischen Provin z nur in einem 
sehr kur zen Intervall auf, so daJ3 erwartet werden kann, dal3 diese Art in 
·der asiatischen Provin z ebenfalls vorkommt. Für eine direkte marine 
Verbindung zwischen der dinarischen und nevadischen Faunenprovin z, die 
zur Erklärung der regionalen Verteilung der Gattung Eurygnathodus he
range zogen werden könnte, gibt es im Olenek keine Hinweise. Im westli
chen Mediterran-Gebiet lieJ3en sich bisher keine marinen Ablagerungen 
des Olenek nach weisen. 

Vorn oberen Olenek an existieren dann die verschiedenen regionalen Fau
nenprovin zen innerhalb der tethyalen Großprovin z, die für die Mittel- und 
z. T. auch für die Obertrias so charakteristisch sind. Im oberen Olenek 
entwickelt sich in der asiatischen Tethys die Gattung Gladigondolella und 
gleich zeitig damit oder etwas früher set zen die großwüchsigen Zahnrei- · 

hen- Conodonten wie Enantiognathus petrae viridis, Metapol ygnathus rnulti
harnatus, M. spengleri, " O zarkodina" saginata u. a. rn. ein, die mit Gladi
gondolella �e rgesellschaftet sind ( vgl. K O Z  UR &. M OSTL ER 1 97 1 ) .  Gladi
gondolella und die begleitenden Zahnreihen- Conodonten finden sich im obe
ren Olenek im gesamten asiatischen tethyalen Raum (nach E bis Japan, 
nach S E  bis Tirnor und nach W bis zur Insel Chios bekannt). Auch in Tei
len Bulgarien ist diese Assoziation an zutreffen. Mit ihr ve rge sell s chaftet 
sind Gondolella ? gondolelloides, G. tirnorensis tirnorensis und Neospatho-
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dus homeri, bei denen es sich um weltweit verbreitete Arten handelt, von 
denen allerdings nur N. homeri in Cephalopoden-freien marinen Sedimen

ten vorkommt. Durch das Fehlen von Gladigondolella und der sie beglei
tenden großwüchsigen Zahnreihen- Conodonten unterscheidet sich im obe
ren Olenek die ne vadische erstmalig von der a siati sehen Provinz. 

Aus dem oberen Olenek der austroalpinen Pro vinz sind keine Conodonten 
bekannt; in der dinarischen Pro vinz treten zu dieser Zeit nur einzelne 
weltweit ve rbre'itete Zahnreihen- Conodonten auf (? Kenntnislücken). Die 
Ostracodenfaunen des oberen Olenek der austroalpinen Pro vinz weichen 
deutlich v;on denjenigen der asiatischen Pro vinz ab. Ein großer Teil dieser 
Unterschiede ist faziell bedingt, doch sind auch die Ostracodenfaunen aus 
faziell ähnlichen Sedimenten recht unterschiedlich, so daß die ei genstä n
dige faunistische Entwicklung der austroalpinen Provinz bereits im oberen 
Olenek beginnt. 

Die teils marinen, oft aber brackischen oder hypo- bis hypersalinaren Ab
lagerungen des oberen Olenek im germanischen Becken sowie die (brachy
halin-) marinen oder brackischen Sedimente des Prikaspi-Gebietes stim
men bei Untersuchung faziell gleicher Sedimente in ihrem Ostracodenfau
nen völlig mit der asiatischen Pro vinz überein, weichen dagegen stark 
von den Ostracodenfaunen in gleichaltrigen und faziell gleichen Sedimenten 
der austroalpinen Pro vinz ab. Die holothurien-Faunen des oberen Olenek 
der asiatischen Provinz und des germanischen Beckens stimme n selbst 
auf so groJ3e Entfernungen wie zwischen Nepal und dem Thüringer Becken 
übe rein. Auch die im oberen Olenek ( Unter rät) des germanischen Beckens 
einsetzende Ammonitengattung Beneckeia kann man von China bis nach 
Bulgarien in flachen Epikontinentalmeeren nachweisen. Ähnliche weitge

hende Übereinstimmung zeigen die Lamellibranchiaten des germanischen 
Unterröt und des oberen Olenek der asiatischen Faunenprovinz, sofern 
man die faziellen Unterschiede eliminiert. Damit kann man die Fauna des 
germanischen Beckens und des Prikasp �-Gebietes im oberen Olenek als 
asiatische Faunen auffassen, die aus faziellen Gründen verarmt sind (bei 
den stark euryhallnen Elementen tritt keine Verarmung auf). 

Anis 
Im Unteranis (Aegean, Bithynian sensu ASS ER ETO, in Druck) ändern sich 
die Faunenprovinzen nicht wesentlich. Im germanischen Becke n treten 
erstmalig Conodonten auf, bei denen es sich um eine verarmte asiatische 
Fau na handelt. Während im Bithynian des Swiety Krzyz-Gebirges, wie in 
der asiatischen Provinz Gondelellen vorkommen und lediglich das Gladi
gondolella tethydis-M E fehlt, finden sich weiter nach W nur noch Neospa
thodus germanicus, sowie Zahnreihen- Conodonten. Die im gesamten ger
manischen Becken reichlich auftretenden Holothuriensklerite stimmen 
weitgehend mit denen der asiatischen Provinz überein. Die Ammonitenfau
nen mit Acrochordiceras, Beneckeia und Noetlingites, sowie im ober sten 
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Bithynian auch mit Balatonites sind verar.mte asiatische Faunen. In der 
gesamten austroalpinen und den bisher untersuchten Teilen der dinari
schen Pro vinz fehlen Conodonten völlig und Holothuriensklerite kommen 
nur in der dinarischen Provinz ganz vereinzelt vor (gleiche Arten wie in 
der asiatischen Pro vinz und im germanischen Becken). Da auch die Ammo
niten im Unteranis der austroalpinen und dinarischen Provinz fehlen, las
sen sich beide Faunenprovinzen im Unteranis bisher kaum unterscheiden. 
Dies ändert sich im Pelson, wo die dinarische Faunenprovinz wie die asia
tische durch die Assoziation von Neospathodus kockeli und (oder) anderen 
pelsonischen Leitformen mit dem Gladigondolella tethydis-M E charakteri
siert wird, während das Gladigondolella tethydis-M E in der austroalpinen 
Faunenprovinz noch fehlt. 

Das östliche germanische Becken (G6rny Slask, Swiety Krzyz-Gebirge) be
sitzt im Pelson die gleiche Conodontenfauna wie die austro�lpine Provinz 
(Gondolellen + N. kockell und andere pelsonische · Leitformen). Im übrigen 
germanischen Becken fehlen aus faziellen Gründen die Gondolellen, so da!� 
man diese Faunen als verarmte austroalpine Fau.nen auffassen kann. Auch 
die Makrofauna des germanischen Beckens und der austr.oalpinen Provinz 
stimmt bei Eliminierung der faziellen Unterschiede völlig überein (Bra
chiopoden, Lamellibranchiaten, Crinoiden, z. T. auch Ammoniten). 

Im Illyr ändert sich an der Faunenpro vinz nur wenig. Die austroalpine, 
westmediterrane und germanische Faunenpro vinz haben abgesehen von z. 
T. beträchtlichen faziell bedingten Unterschieden eine weitgehend überein
stimmende Mikrofauna. Die Makrofauna, speziell die Ammoniten, sind in 
der westmediterranen Provinz etwas, in der gerrnanischen Provinz wesent
lich artenärmer als in der austroalpinen Pro vinz und führen z: T. abwei
chen Je Arten. Die Conodontenfaun:n der nevadischen Provinz nähern sich 
mehr und mehr den Conodontenfaunen der westmediterranen, austroalpi
nen und germanischen Pro vinz, von denen sie sich im Illyr nur noch durch 
das Fehlen des Chirodella-M E unterscheiden, das jedoch auch im Illyr der 
westmediterranen Pro vinz noch nicht nachgewiesen wurde. Die dinarische 
und asiati sche Faunenprovinz besitzen wie schon im Pelson auch im Illyr 
eine übereinstimmende Mikrofauna. 

m Beispiel der anisischen Conodontenfaunen kann man beweisen, daß 
sehr ähnliche Mikrofaunen nicht immer für eine unmittelbare direkte 

erbindung zwischen zwei Faunenpro vinzen sprechen müssen. Im Swiety 
rzyz-Gebirge (S E- Polen) tritt im oberen Unteranis (Bithynian sensu 
SS E R ETO, in Druck) Gondolella aegaea auf. Auch der weltweit verbrei-

ete, stark fazie sahhängige, im germanischen Becken besonders häufi ge 
eospathodus germanicus ist im Swiety Krzyz-Gebirge sicherlich vorhan
en, wurde aber bisher noch nicht nachgewiesen. Das Gladigondolella �

hydis-M E fehlt aus faziellen Gründen. In der ne vadischen Pro vinz sind 
m Unteranis durchaus die faziellen Bedingungen für das Vorkommen von 
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Gladigondolella tethydis gegeben; das Fehlen dieser Art spricht hier für 
Provinzialismus (Unterschied zur asiatischen Provinz). Im Bithynian un
terscheidet sich die Conodontenfauna der nevadischen Provinz nur durch 
das Fehlen des Chirodella-M E von der jenigen des Swiety Krzyz-Gebirges. 
Diese fast völlige Übereinstimmung der Conodontenfaunen spricht aber 
nicht für eine direkte marine Verbindung zwischen der nevadischen Pro
vinz und dem östlichen germanischen Becken, was schon rein aus geogra
phischen Erwägungen einleuchte"nd ist. Obwohl die Conodontenfauna des 
Swiety Krzyz-Gebirges anscheinend der jenigen der nevadischen Provinz 
viel näher steht als derjenigen der asiatischen Provinz, bestand dennoch 
eine enge marine Verbindung zur asiatischen und nicht zur nevadischen 
Provinz. Würde man nur die Conodontenfaunen betrachten, so könnte man 
sogar annehmen, dad das östliche germanische Becken engere Beziehungen 
zur ne vadischen Provinz als zum übrigen germanischen Becken aufweist. 
Dieses Beispiel zeigt, wie vorsichtig man bei der Auswertung von faunisti
schen Unterschieden aber auch Übereinstimmungen zum Zwecke paläogeo
graphischer Analysen sein mu!L Die genaue Kenntnis der ökologisch-faziel
len Verhältnisse in den untersuchten Regionen, der ökologischen Ansprü
che der einzelnen Arten, die komplexe Untersuchung möglichst vieler Fau
nenelemente und nicht zuletzt die genaue stratigraphische Korrelierung, 
die Wßderum eine Einheitlichkeit der Grenzziehungen voraussetzt, sind 
unabdingbare Voraussetzungen für die paläogeographische Auswertung fau
nistischer Unterschiede. 

Lad in 
Innerhalb des Ladin verschärfen sich die Unterschiede zwischen den einzel
nen Faunenprovinzen. Durch die Einwanderung von Gladigondolella tethy
dis in die austroalpine Provinz während der avisianus- Zone verschwindet 
zunächst kurzzeitig der Unterschied in den Conodontenfaunen dieser beiden 
Provinzen. Gleichzeitig beginnt damit jedoch die scharfe Trennung zwi-· 
sehen der austroalpinen Provinz auf der einen und der westmediterranen 
und germanischen Faunenprovinz auf der anderen Seite. Weder in der 
westmediterranen noch in der germanischen Provinz findet sich Gladigon
dolella tethydis. Dadurch entsteht wiederum eine groJ3e Ähnlichkeit zwi
schen der westme diterranen (sowie germanischen) und der nevadischen 
Provinz. Im Fassan (außer der curionii- Zone) stimmen die Conodonten
faunen der westmediterranen, germanischen und nevadischen Provinz bis 
auf das Fehlen des Chirodella-M E in der nevadischen und eventuell auch in 
der westmediterranen Provinz völlig überein. Auch die Makrofaunen der 
drei Provinzen zeigen recht große Ähnlichkeit, wenn man fazielle Unter
schiede eliminiert. Besonders deutlich zeigt sich diese Übereinstimmung 
bei euryhalinen Lamellibranchiatengattungen. Die Ostracodenfaunen der 
westmediterranen und der nevadischen Provinz sind in diesem Zeitraum 
ebenfalls sehr ähnlich und weichen sehr deutlich von den jenigen der austr<r 
alpinen Provinz ab, während die Ostracodenfaunen der dinarischen und der 
germanischen sowie z. T. sogar der asiatischen Provinz einige Gemein-
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samkeiten aufweisen. In der curionii -Zone nimmt der Provinzialismus der 
Goneclontenfaunen weiter zu. Die Goneclontenfaunen der dinarischen und 
der asiatischen Provinz stimmen weiterhin überein und unterscheiden sich 
von denjenigen der austroalpinen Provinz durch das Vorkommen von Gon
dolella transita in der unteren und Metapolygnathus truempyi in der oberen 
curionii -Zone. Zumindest M. truempyi kommt auch der westmediterranen 
Provinz vor. Hier fehlt jedoch weiterhin das Gladigondolella tethydis -M E. 
In der germanischen Provinz fehlen sowohl G. transita und M. truempyi als 
auch das Gladigondolella tethydis -M E, sonst herrscht Übereinstimmung 
mit der westmediterranen Faunenprovinz, von allem was die Entwick
lungsreihen der Gondolelien betrifft. Die ne vadische und die germa nische 
Provinz stimmen in ihren Goneclontenfaunen in der curionii-Zone wie auch 
im tieferen Fas san fast völlig übe rein, doch fehlt in der nevadischen Pro
vinz das Chirodella triquetra -M E. Außerdem ist beim heut.igen Kenntnis
stand das Vorkommen von Metapolygnathus truempyi in der nevadischen 
Provinz nicht völlig auszuschließen, so daß in diesem Falle perfekte 
Übereinstimmung zwischen der nevadischen und der westmediterrane n 
Provinz herrschen würde. Im basalen Langobar� herrschen hinsichtlich 
der Faunenprovinzen ähnliche Verhältnisse wie in der curionii -Zone, nur 
das statt M. truempyi die Nachläuferform M. hungaricus auftritt. Erstmals 
kommen auch ih der austroalpinen Faunenprovinz Metapolygnathus -Arten 
vor, die sich jedoch deutlich von denjenigen der dinarischen und westmedi
terranen Provinz unterscheiden (Metapolygnathus japonicus ciernensis). 
Interessant ist die Tatsache, daß primitive Vertreter der mos tler i -.Reihe 
ohne Randzähnelung der Plattform (M. japonicus japonicus) auch im Norden 
der asiatischen Faunenprovinz ·vorkommen, nicht dagegen in der dina ri
schen und in zentralen Teilen .der asiatischen Faunenprovinz. Daher deutet 
sich auch für die asiatische Faunenprovinz eine ähnliche Teilung an wl.e im 
europäischen tethyalen Bereich. Die nördlichen Teile der asiatischen Fau
nenprovinz sind jedoch im Unterschied zu den süd�ichen und zentralen Ab
schnitten (Malaysia, Timor, vgl. N OGAMI 1968 , K OlK E 1 97 3 )  e·rst wenig 
erforscht, so daß hier nur der Formenbestand ( HAYAS HI 1 968 ) , nicht aber 
die stratigraphische Reichweite der einzelnen Arten gut bekannt ist. Nach 
Abschluß der intensiven Untersuchungen über die Goneclontenfauna des 
Primorje -Gebietes (BU RI J, Novosibirsk) kann der nördliche Bereich der 
asiatischen Faunenprovinz ( Japan, Primor je) eventuell als eigene Faunen
provinz ausgeschieden werden. Für das mittlere und obere Langobard der 
dinar is .chen und asiatischen Faunenprovinz ist das gerne in same V orkom
men von reichlich M. mungoensis und dem Gladigondolella tethyis -M E sehr 
charakteristisch. In der austroalpinen Faunenprovinz ist das Gladigondo
lella tethydis -M E ebenfalls sehr häufig, M. mungoensis ist dagegen sehr 
selten und fehlt meist sogar völlig. Metarolygnathus -Arten der mostleri
Reihe sind weiter verbreitet, aber allgemein auch selten. Im oberen Lan
gobard wandert mit M. mostleri erstmals ein Vertreter der mostleri
Reihe in die dinarische Faunenprovinz ein, wodurch sich die Unterschiede 
zwischen der dinarischen und der austroalpinen Provinz abzuschwächen 
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beginnen. Auch bei den Holothur ienskler iten und Ostracoden kommt es vom 
oberen Langobard an zu einem steigenden Austausch zwischen der aus tro
alpinen und dinarischen Pro vinz. In der westmediterranen und nevadis chen 
Faunenpro vinz ist im mittleren und oberen Langobard M. mungoensis eben
falls häufig, sofern entsprechende fazielle Verhältnisse vorliegen. Das 
Gladigondolella tethydis-M E fehlt in beiden Faunenprovinzen. Der Haupt
unterschied zwischen der nevadischen und der westmediterranen Faunen
provinz liegt in diesem stratigraphischen 'Bereich darin, daß in der 
letzteren er strrialig die Gattung P seudofurnishius auftritt, die dur eh P. 
huddlei und im obersten Langobard durch P. huddlei und P. murcianus ver
treten ist. Die langobardischen Ostracodenfaunen der westmediterranen 
und der ne vadischen Provinz stimmen, soweit bish�r bekannt, völlig 
übe rein. Bei den Ostracoden lassen sich auch deutliche Beziehunge n zwi
schen der westmediterranen und dinarischen Pro vinz erkennen. In der 
germanischen Pro vinz fehlen sowohl das Gladigondolella tethydis-M E als 
auch die Gattung Metapolygnathus. Die Fauna des germanischen Beckens 
wird im Langobard zunehmend endemisch (Gattung Discoceratites bei den 
Ammoniten, Celsigondolella watznaueri watznaueri und mehrere endemi
sche Arten bei den Zahnreihen- Conodon en). 

��sJL. 
Karn 
Im Corde vol ergibt sich ein recht ähnliches Bild wie im oberen Langobard 
Die asiatische und die dinarische Faunenprovinz stimmen in ihren Con o
donten-, .Holothurien- und Ostracoden-Faunen weiterhin vöLlig übe rein; 
der Austausch zur austroalpinen Provinz wird weiter verstär kt. Bei den 
Conodonten kommen bis auf Metapolygnathus diebeli ( Cordevol) und M. mi
siki ( Cordevol/ Jul-Grenzbereich) alle Arten der dinarischen Pro vin-;_- auch 
in der austroalpinen Provinz vor, doch sind M. mungoensis und M. mostle
ri selbst in Conodonten-reichen Proben der austroalpinen Faunenpro vinz 
sehr selten. Die Ostracodenfaunen der austroalpinen und dinarischen Pro
vinz sind ähnlich, aber nicht völlig übereinstimmend. Bei den Holothurien
skleriten stimmen einige Leitformen überein. So charakteristiscreund 
häufige Leitformen der dinarischen Faunenprovinz wie Theelia tubercula 
wurden aber in der austroalpinen Pro vinz noch nicht gefunden. Die west
mediterrane Faunenprovinz unterscheidet sich durch das Vorkommen vo n .,Pseudofurnishius rrurcianus von allen anderen Faunenpro vinzen; sonst be
steht im unteren Corde vol sehr große Übereinstimmung mit der n evadi
seben Pro vinz. Mit Ausnahme von P. murcianus stimmen die Conodonten
faunen völli� überein, wobei das Fehlen des Gladigondolella tethydis-M � 
und der Gondolellen besonders charakterisiert ist. Auch die Ostracoden
faunen und die bisher bekannten Makrofaunen stimmen weitgehend überein. 
Im höheren Corde vol kommt in beiden Faunenpro vinzen Mosherella �
passensis vor (in der westmediterranen Faunenprovinz sehr selt en und 
noch zusammen mit hoch entwickelten Vertretern von P seudofurnishius 
murcianus, der Vorläuferform von M. ne·wpassensis; die Seltenheit der 
Conodonten im höheren Cordevol der westmediterranen Pro vinz ist auf 
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eine für Conodonten ungünstige Fazies zurückzuführen). Gewisse Bezie
hungen treten im Cordevol, wie schon im Langobard, auch zwischen der 
westmediterranen' und der dinarischen Faunenprovinz auf, was z. B. bei 
den Holothurienskleriten (gemeinsames Vorkommen mehrere Arten, u. a. 
Theelia tubercula) und Ostracoden (gemeinsames Vorkommen von Reube
nella fraterna und andere Arten) deutlich zum Ausdruck kommt. Die Cono
donten - und LamellibranchiatenfauilfJl der we stme diter ranen Provinz we i
chen jedoch recht deutlich von den jenigen der dinarischen Provinz ab und 
zeigen weit mehr Beziehungen zur nevadischen Provinz (Fehlen von Gondo
lelien und des Gladigondolella tethydis-M E u. a. m. ). Die germ.ani�che 
Provinz weist im Cordeval keine eigenständige Fauna auf. Es handelt 
sich um eine verarmte westmediterrane Fauna, auch nevadische Faunen
elemente sind vertreten (z. B. d!e Ammonitengattung Neoclypites). Im Jul 
schwächt sich der Provinziali�mus beträchtlich ab. Die asiatische, dina
rische und austroalpine Faunenprovinz haben übereinstimmend Conodon
tenfaunen mit dem Gladigondolella tethydis-M E und Gondolella polygnathi
formis, aber ohne Metapol ygnathus -Arten; lediglich im Cordevoll Jul
Grenzbereich tritt Metapolygnathus misiki, die �achläuferform von M. 
mostle ri in der dinarischen und asiatischen Provinz noch auf. In der neva
dischen Provinz findet sich vermutlich auch noch im Jul die Fauna mit 
Mosherella newpassensis. In der germanischen Provinz kommen im Jul 
keine Conodonten vor; in der westmediterranen Provinz wurden ebenf�üls 
noch keine julischen Conodonten nachgewiesen und sie sind aus faziellen 
Gründen zumindest im westlichen Teil dieser Provinz nicht zu erwarten. 
Die julischen Ostracodenfaunen des germanischen Beckens stimmen völ
lig mit den julischen Faunen aus faziell gleichartigen Sedimenten der 
austroalpinen und dinarischen Faunenprovinz überein. 

An der Basis des Tuval endet der regionale Provinzialismus in der tethya
len Großprovinz weitgehend. Die tuvalischen und unternorischen Conodon
tenfaunen sind weltweit verbreitet und auch ihre zeitliche Aufeinanderfolge 
ist weltweit die gleiche. Lediglich das Chirodella -M E fehlt in der nevadi
schen Provinz, ist jedoch auch in der eurasiatischen Tethys sehr se lten 
und fehlt im Tuval meist völlig. Im Mittelnor und unteren Obernor kommt 
in Nordamerika häufig Metapolygnathus multidentatus vor; in der europäi
schen tethyalen Trias wurde diese Art bisher nur im basalen Sevat nach
gewiesen, wo sie zudem recht selten ist und nur durch Übergangsformen 
zwischen M. multidentatus und M. mosheri repräsentiert wird. Die obernO
rische und rhätische Conodontenfauna i9t wieder weltweit einheitlich, wem 
man davon absieht, daß Chirodella gracilis auf das Sevat der eurasiati
schen Tethys beschränkt ist. Im obersten Sevat und Rhät kommt diese Art 
jedoch auch hier nicht mehr vor, so daß dann eine weltweit einheitliche 
Fauna auftritt, wobei rhätische Conodonten bisher aber nur aus den Alpen, 
Ungarn, der Slowakei und dem Himala ja bekannt sind. 
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3. Regionale -Umgrenzung der Faunenprovinzen und kurze Charakteristik 
der Entwicklung der Conodontenfaunen in den einzelnen Triasstufen 

Die Grenzen der regionalen Faunenprovinzen sind innerhal b der Trias 
ständigen Änderungen unterworfen. Daher sind die unten aufgeführten 
Faunenprovinzen auch nicht als Einheiten mit persistierendem Provinzia
lismus aufzufassen, der sie stets von all�n anderen Faunenprovinzen a b
grenzt. So find�n wir z. B. in der germanischen Provinz im o ber en Olenek 
und Unteranis eine verarmte asiatische, im Pelson und Illyr .eine z. T. 
verarmte austroalpine, .im Unterfassan eine westmediterrane, im O ber
fassan und Lango bard eine germanische, im Cordeval eine westmediterra
ne und im Jul eine verarmte austroalpin-dinarische Fauna. 

a) nevadis ehe Provinz 
Zur nevadischen Provinz gehören die Triasvorkommen des südwestlichen 
Nordamerika ( Nevada, Arizona, Utah, Idaho) und in Mexiko. 

Im Brahmanian und Jakutian liegt, soweit bisher bekannt ist, die gleiche 
Conodo ntenfauna vor, wie irri gesamten zirkumpazifischen Rau m. Im un
teren Olenek tritt die Eurygnathodus/ Platyvillosus-Fauna auf. Darü ber 
folgt eine Fauna mit einer bisher un beschrie benen neuen Conodontengat
tung, die man als Nachläufer von Eurygnathodus ansehen kann, und 
schließlich die Gondolella timorensis-Fauna des o bersten Olenek. Im Un
ters �hied zur asiatischen Provinz fehlt hier das Gladigondolella tethydis
M E* . Im Aegean kommt Gondolella aegaea vor, im Bithynian findet s ich 
Gondolella aegaea gemeinsam mit l')Jeospathodus germanicus. D�gegen feh
len sowohl das Chirodella-M E als auch das Gladigondolella-M E. Vom Pel
son bis zum basalen Lango bard kommen Faunen mit reichlich Gondolellen 
(G. mom bergensis, G. excelsa, G. navicula), a ber ohne das Chirodella- und 
und Gladigondolella-M E vor. Unter G. mom bergensis ver bergen sich ver
rnutlich verschiedene Arten, so daß z. Z. unklar ist, o b  die o berfassanisch
unterlango bardische G. haslachensis in der nevadischen Provinz vorkommt 
oder nicht. Im o ber-e� Lango bard und im unteren Cordeval tritt reichlich 
M. mungoensis auf und auch M. mostleri kommt vor. Dagegen fehlen wei
terhin das Gladigondolella- und das Chirodella-M E. Im höheren Cordeval 
(? und Jul) dominiert Mosherella newpassensis. Vom Tuval an unterschei
det sich die Conodontenfauna der nevadischen Provinz nur noch durch das 
Fehlen des Chirodella-M E von den gleichaltrigen Conodontenfaunen der 
eurasiatischen Tethys. Im Mittel- und O bernor ist das Vorkommen von 
M. multidentatus charakteristisch, die in der eurasiatischen Tethys auf 
das basale Sevat beschränkt ist (nur Ü bergangsformen zu M. mosheri). 
Da a ber in der europäischen Tethys die Vorläuferform von M. multidenta-

*) Weltweit ver breitete Durchläuferformen werden hier und im folgendem 
nicht berück sieht igt. 

17  



tus ( M. angustus) im mittleren Tuval vorkommt, handelt es sich hierbei 
wohl nicht um den Ausdruck von Provinzialismus als vielmehr um ökolo
gisch bedingte Verbreitungslücken, die wir auch bei verschiedenen ande
ren Conodontenarten kennen · (z. B. kommt Grodella delicatula in der asia
tischen Provinz in Bithynian und Pelson, Cordevol und Nor 'vor; dazwi
schen fehlt sie selbst in sehr conodontenreichen Proben). Die genauen Ur
sachen für dieses Ver halten einiger triassischer Conodonten sind bisher 
noch völlig unbekannt. 

b) asiatische Provinz 
Die asiatische Provinz ist das Kerngebiet aller tethyalen Faunenprovi nzen. 
Von hier erfolgten in der Trias alle entscheidenden Fauneninvasionen bei 
den Conodonten. Zur asiatischen Faunenprovinz gehören Japan, Primor je 
(S E-Sibirien), China, Vietnam, Malaysia, Timor, Neuguinea ( Übergangs
bereich zum triassischen Pazifik), die Tibet- Zone, Salt R�nge, Kashmir, 
Iran, Kaukasus, Prikaspi-Gebiet, Türkei, Chios·, ? Ostgriechenland. 
Z wischen dem Balkan und den Karpaten springt die asiatische Faune npro

vinz am weitesten riach W vor. 

Bis zum Jakutian kommt in der asiatischen Provinz die �leiche Conodon
tenfauna vor wie im gesamten zirkumpazifischen Raum* . Charakteri
stisch für diese Faunen ist das Vorkommen der Gattungen Gondolella und 
Neospathodus. In Flachwassersedimenten sind die dickwüchsigen Conodon
ten der Parachirognathus-Hadrodontina-Gruppe weit verbreitet. Im unt e
ren Olenek kommen diese Formen zusammen mit der Gattung Platyvillo
� vor. Im oberen Olenek setzt bereits das Gladigondolella tethydis-M E 
ein und kommt hier zusammen mit Gondolella ? gondolelloide s und G. ti
morensis vor. Durch das Auftreten von Gladigondolella tethydis unter
scheidet sich diese Conodontenfauna erstmalig von derjenigen der nevadi
schen Provinz. Das untere Unteranis (Aegean) ist durch die Assoziation 
des Gladigondolella tethydis-M E mit Gondolella aegaea gekennzeichnet; im 
obe�n Unteranis ( Bithynian) tritt bei geeigneten faziellen Verhältnissen 
noch Neospathodus germanicus hinzu. Auch das Chirodella-M E ist bereits 
häufig. Aus faziellen Gründen können G. aegaea oder N. ge rmanicus, z. T. 
auch beide Arten, fehlen. Auf diese faziell bedingten Abweichungen inner
halb der einzelnen Faunenprovinzen wird hier und im folgenden nicht ein
gegangen. Im Pelson finden sich Neospathodus kockeli sowie andere pel
sonisc�e Leitformen zusammen mit Gladigondolella tethydis, Gondelellen 
(me ist Übergangsformen zwischen G. mombergensis, G. excelsa und G.�

vicula) und das Chirodella-M E, das bis zum Sevat hinaufreicht. Das 111 yr 
und Unterladin ist durch die Assoziation von G. excelsa (G. navicula, .Q.· 
mombergensisf und Gladigondolella tethydis gekennzeichnet. Ob im oberen 

* ) Die boreale Großprovinz wird bei diesen Betrachtungen generell nicht 
be rü cks icht igt. 
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Unte rladin und unteren Langobard G. haslachensis vorkommt, ist z. Z. 
noch nicht bekannt. Im oberen Unterladirr und unteren Langobard setzen 
aber bereits die ersten Metapol ygna thus -Arten mit unbezähnel te r Platt
form ein, wie � · truempyi und M. hungaricus. Auch Gondolella transita 
als Bindeglied zwischen � · acuta und M. truempyi kommt in der unteren 
curionii- Zone vor. Aus Japan sind frühe Vertreter der mostleri- Reihe be
kannt, die ebenfalls eine unbezähnelte Plattform aufweisen {M. japonicus 
japonicus, Alter wahrscheinlich unteres Langobard). Im mittleren und obe
ren Langobard ·ist M. mungoensis weit verbreitet; auch M. mostleri kommt 
ab dem obersten Langobard vor. Alle diese Formen sind mit dem Gl. tethy
dis-M E vergesellschaftet, zu denen sich auch noch �· malayensis gesellt, 
die ihre Hauptverbreitung im Cordeval hat. Die cordevolische Conodonten
Assoziation wi rd durch das Gl. tethydis- und Gl. malayensis-M E sowie 
durch M. mungoensis, M. mostleri und G. polygnathiformis charakteris ie :rt. 

Das Jul weist eine Conodonten-Assoziation mit Gl. tethydis, G. polygnathi
formis und .Q_. tadpole auf. Vom basalen Tuval an ist dann fast in der ge
samten tethyalen Großprovinz eine einheitliche Conodontenfauna vorhan

den; lediglich die nevadische Provinz weicht durch das Fehlen des Chiro
della-M E  etwas ab und läßt sich daher noch bis zum Sevat als eigenstän
dige regionale Provinz innerhalb der tethyalen Großprovinz aushalten. Die 
Conodontenabfolge vom Tuval bis zum Sevat ist bei KO Z U R  ( 1 972 a) zu 
entnehmen. Ausführliche Arbeiten darüber befinden sich in Druck. 

c) dinarische Provinz 
Die dinarische Faunenprovinz umfaßt von der Untertrias bis zum Oberanis 
diejenigen Gebiete, die primär südlich der alpin-dinarischen Narbe und 
ihrer Fortsetzung in der Slowakei, der germanischen Narbe, lagen-�
riden. Südalpen, Bükk-Gebirge, Meliata-Serie des Slowakischen Karstes 
bzw. einen beträchtlichen Teil derselben). Vom Ladin an gehört auch die 
Trias des Balatonhochlandes (? und die Trias des Drauzuges) zur dinari
schen Provinz, während die anisische Fauna des Balatonhochlandes noc h 
austroalpin ist. Im Brahmanian und Jakutian sind nur aus wenig en Stelle n 
der dinarischen Provinz Conodonten bekannt (Südtirol, Ungarn , Jug osla
wien). Es handelt sich au·ssschließlich um Zahnreihen- Conodonten, die 
meist �ehr dickwüchsig sind und oft " Pseudoplattformen" ausbilden. Im 
Unterschied zur asiatischen und dinarischen Provinz fehlen aber Neospa
thodus -Arten und die Gattung Gondolella. Das erstere ist wahrscheinlich , 
das letztere sicher faziell bedingt. Im Olenek ist neben den dickwüchsigen 
Zahnreihen- Conodonten das Vorkommen der _Gattungen Eurygnathodus und 
Platyvillosus besonders wichtig, mit deren Hilfe man die betreffenden 
Schichten in das untere Olenek {= unteres Spathian) ein stufen kann. Auch 
die bei der Charakterisierung der nevadischen Provinz erwähnte neue 
Gattung kommt in Südtirol vor. Neospathodus-Arten sind selten; Gondolel
Ien fehlen. Aus dem oberen Olenek und Unteranis der dinar isch en Pro
vinz · sind bisher noch keine Conodonten gefunden worden {ungünstige faziel
le Verhältnisse). Die Holothur ienskle rite des Unteranis ähneln wei tgehend 
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' denen der asiatischen und germanischen Provinz. Vom Pelson an kom
men in der ·dinarischen Provinz die gleichen Conodonten-Assoziationen 
v or wie in der asiatischen Provinz. 

d) a ustroalpine Provinz 
Die a ustroalpine Provinz umfaßt die Nordalpen, die nordslowakokarpati -: 
sehe Tri as (im Sinne von K O Z U R  & M O CK 197 3 )  und bis z um Anis a uch 
die Trias Ungarns außer der Bük k- und (?) Rudaban ya -Tri as, sowie süd
lich daran anschließender tief abgesenkter Triasbild ungen. Vom Ladin an 
schiebt sich die dinarische Fa unenprovinz a uch im westlichen Ungarn 
mindestens bis z um Balatonhochland nach Nvor. Bei K O ZU R  & M OSTL E R  
( 1 97 1 ,  1 97 2 )  wurde z unächst die a ustroalpine Fa unenprovi nz im hier v er
wendeten Umfang und die dinarische Faunenprovinz als a ustroalpine Fa u
nenprovinz z usammengefaßt, wobei die dinarische Provinz der südalpinen 
S ubprovinz und die a ustroalpine Fa unenprovinz s. str. (im hier verwen de
ten Umfang) der nordalpinen S ubpr ovinz dieser Autoren entspricht. 

A us de m Brahmanian und Jak utian sind bisher noch keine Con odonten der 
a ustroalpinen Fa unenprovinz bekannt. Im unteren Olenek tri tt "Spathogna
thod us" hungaric us neben einzelnen Zahnreihen- Conodonten a uf, bei denen 
es sich ha upts ächlich um zartwüchsige Formen (Neohindeodella u. a. ) und 
n ur untergeordnet um jene dickwüchsigen Formen handel t, die in den 
Flachwasserablager ungen der dinarischen , asiatischen und z. T. a uc h  der 
nevadischen Provinz dominieren. Neospathod us -Arten sind geleg entlieh 
hä ufig (vgl. M OSTL E R  1 9 6 8 ) . Die Gatt ungen Gondolella, Eur ygnathod u s 
und Plat yvillos us fehl �n; bei den letzteren beiden Arten beste ht jedoch 
d urcha us noch die Möglichkeit, daß sie nach weiteren Unters.uch ungen ge
f unden werden. Im oberen Olenek und im Unteranis gibt es in der a us t  ra
alpinen Pro vinz weder Conodonten noch Holothurien -Sklerite. Im Pelson 
finden sich neben den Index -Arten, wie N. kockeli, Gondolelien (meist 
Überga ngsformen zwischen G. momberg-;nsis, G. navic ula und G. excelsa) , 
nicht jedoch das Gl. tethydis -M E. Erst an der Ladinbasis ·setzt das Gl. te 
thydis-M E a uch in der a ustroalpinen Provinz ein, wod urch im Unterfas
san in der a ustroalpinen, di narischen und asiatischen Provinz k urzzei t i g 
eine übereinstimmende Conodontenfa una a uftritt bevor in der c urionii- Zo
ne die Unterschiede zwischen der dinarischen und asiatischen Provinz a uf 
der einen und der a ustroalpinen Provinz a uf der anderen Seite erne ut 
de utlich werden. Gondolella · transita, die Leitform der unteren �ionii
Zone d er dinarischen und asiatischen P_rovinz fehlt in der a ustroalpinen 
Provinz. Desgleichen fehlen in der oberen c urionii - Zone und im unteren 
Langobard G. haslachensis, M. tr uempyi und M. h ungaric us. Dafür findet 
sich an der Fassan/ Langobard-Grenze M. japonic us ciernensis, die A us
gangsfor m der mostleri - Reihe. Im mittleren und oberen Langobard ist M .  
m ungoensis in der a ustroalpinen Provinz se hr selten , meist fehlt sie völ 
lig. In den nördlichen Einheiten wurde sie bisher noch nicht nachgewie sen 
und setzt hier erst im Cordevol ein, wo sie a uch in den südlichen Einh ei -
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ten häufiger ist . M. rnostleri ist im obersten Langobard und Cordevol 
zwar selten, aber allgernein verbreitet. Im Cordevol sind M. rnun goensis 
und M. rnostleri v.esentlich seltener als in der dinarischen Provinz. M .  die
beli und M. rnisiki (oberstes Cordevel -oder basales Jul) fehlen völli g.- D ie 
cordevo lischen Ostracodenfaunen der austroalpinen und dinarischen Pro
vinz sind ähnlich, aber nicht völlig übereinstimme nd. Bei den Holoth u 
rien-Skleriten ist das Fehlen von Theelia tubercula in der austroalpinen 
Provinz auffäll �g. Andere Leitforrnen, wi"e Theelia koeveskallensis kom
men dagegen sowohl in der austroalpinen als auch in der dinarischen 
Provinz häufig vor. Vom Jul an gibt es in den Conodontenfaunen zwischen 
der austroalpinen und der dinarischen ( +  asiatischen) Provinz kei ne w e
sentlichen Unterschiede mehr, so daß von diesem Zeitp unkt an in der 
eurasiatischen Tethys keine Faunenprovinzen mehr ausgeschieden wer den 
können. Geringfügige Unterschiede in der Häufigkeit einzelner Arten b lei 
ben jedoch noch z. T .  bestehen. So ist M. spatulatus pseudodiebeli in der 
K lamathites rnacrolobatus- Zone der austroalpinen Provinz sehr s elten, 
in der dinarischen Provinz dagegen häufig anzutreffen . 

e) westmediter rane Provinz (= sephardische Provinz) 
Zur westrnedite rranen Provinz gehören Teile der Westalpen, die Proven

ce, Sardinien, die Balearen, Spanien, Nordafrika, Karnerun und Israe 1 .  
Die westmediterrane Provinz wurde von K O ZU R  & M OSTL E R  ( 1972 )  aus 
geschieden. Gleichzeitig und im gleichen Band schied HI RS CH ( 1 972 ) d ie 
sephardische Faunenprovinz aus, die genau den gleichen regionalen Um
fang besitzt. Welcher der beiden Namen verwendet wird, ist also völlig 
gleichgültig. 

Die älteste bisher bekannte Conodontenfauna aus der westmediterranen 
Provinz stammt aus dem lllyr von Sardinien ( P OM ESA NO- C H E R C HI 
1967) ; ältere Conodontenfaunen wurden bisher noch nicht untersucht, 

sind aber i m  östlichen Teil der Faunenprovinz sicher vorhanden (zu er
warten u. a .  in den unteranisischen Schichten mit Beneckeia buc hi von 
Israel). Die illyrische Conodontenfauna stimmt nach dem derzeitigen 
Ke nntnis stand völlig mit derjenigen der nevadischen Provinz übe rein 
(Gondolellen ohne das Gladigondolella tethydis - und Chirodella-M E). 
Sollte das Chirodella-M E  doch noch gefunden werden, ergäbe sie h dag e
gen eine vollständige Übereinstimmung mit der austroalpinen und ger ma
nischen Provinz, wobei jedoch die Beziehungen zur nevadische n Provinz 
trotzdem sehr eng wären. Im unteren Unterladin besteht weit erhin völl i 
ge Übereinstimmung mit der nevadischen Provinz und fast völlige Über
einstimmung mit der germanischen Provinz, die lediglich durch das Au f
treten des Chirodella triquetra-M E abwei cht, wobei jedoch wiederum 
nicht klar ist, ob dieses Multielement im Unterladin der westmediterra 
nen Faunenprovinz wirklich überall fehlt. Dagegen weicht di e austroal p i
ne Provinz vom basalen Ladin an durch das Auftreten des G l. �hydis- M E  
stark ab. Im höheren Unterladin setzen M. truempyi und G. haslachens is 

2 1  



ein, wodurch gewisse Ähnlichkeit zur di narische n ( +  asiatischen) Provinz 
e ntsteht , die sich jedoch durch das Vorkommen des Gl. teth ydis -M E wei
terhin deutlich u n terscheidet. Gleichzeitig werden mit dem Einsetze n vo n 
M. truemp yi u nd G. haslache nsis die U nterschiede zur austroalpine n  Pro 
vi nz noch stärker, die sich nun nicht nur durch das Vorkomme n des Gladi
gondolella teth ydis-M E, so nder n auch durch das Fehle n von M. truemp yi 
u nd G. haslache nsis u nterscheidet. Zur germa nischen Fau ne nprovi nz blei
be n die Beziehunge n weiterhi n e ng ;  doch bildet das Fehle n vo n Metapol y
g nath us-Arte n i n  der germa nische n  Provinz vom Oberfassa n a n  einen deut
liche n U nterschied. Im mittlere n und obere n La ngobard domi niert i n  
hochmari nen Serie n M .  mu ngoensis; da nebe n kommt Pseudofur nishius 
huddlei u nd im oberste n La ngobard auch P. murcianus vor. I nteressa nter
weise fehlen Gondelellen völlig. I n  mari nen Flachwasserablageru nge n, die 
mit h yposalinare n Schichte n wechsellager n (diese F azie sahfolge ist i n  der 
westmediterra ne n  Provinz sehr weit verbreitet) domi niert ·die Gattung 
Pseudofur nishius eindeutig. Da nebe n finde n sich ·im allgemeinen nur ei n
zel ne kosmopolitische Zah nreihen- Co nodo nte n, wie E na ntiog nat hus zieg
l eri , u nd Prio niodi na muelleri. Metapol ygnathus mungoensis ist in dieser 
F azies selte n. �bgesehe n  vom Vorkomme n von Pseudofurnishius , der auf 
die westmediterra ne Fau nenprovinz beschränkt ist, herrscht völlige 
Überei nstimm ung mit der nevadische n u nd etwas geringere Überei nstim
mu ng mit der germ .:mischen Provinz , die zu dieser Zeit zunehm e nd e nde
misch wird. Auch die Ostracode nfau na des La ngobard mit Leviella soh ni 
stim mt weitgehe nd mit derje nige n vo n Nevada überei n; ei ne gewisse Äh n

lichkeit besteht auch mit der la ngobardische n Ostracode nfau na der di nari
sche n u nd asiatische n Provi nz. Im Cordeval ist P. murcianus weit verbre i
tet u nd M. mu ngoensis kommt nur noch ga nz vereinzelt vor. Gondolellen ,  
das Gladigo ndolella teth ydis- u nd das Chirodella-M E fehle n weiterhi n. Im 
höhere n Cordeval kommt nebe n P. murcia nus schon vereinzelt Mosherella 
n ewpasse nsis vor, je ne Art, die für das höhere Cordeval (? u nd Jul) der 
nevadische n  Provi nz ·so charakteristisch ist u nd so nst nirge nds vorkommt. 
Aus jüngeren Schichten si nd i n  der westmediterra ne n Fau ne nprovinz bis
her keine Co nodonte n beka nnt. 

f )  germa nische Provinz 
Die Mikrofau ne n des Brahmania ns, Jakutia ns u nd u nteren Ole neks si nd 
noch we nig untersucht. Co nodonten kommen hier nicht vor. Bei den Fora
mi nifere n ha ndelt es sich ausschließlich um Forme n ,  die auch i n  der bo
realen Großprovinz vorkomme n, aber wohl überwiege nd kosmopolitische 
Arte n repräse ntiere n, die i n  dem ei nen oder a ndere n Fal le aus der teth ya
le n Großpro vinz noch nicht beka nnt si nd. Die Ostracode n u nd Charo p h yte n 
aus stark verbrackte n oder limnische n Ei nschaltunge n stimme n mit de nje
nige n aus dem Prikaspi-Gebiet (asiatische Provi nz) übe rein. Im obere n 
Ole nek tritt eine verarmte mari ne Fau na der asiatische n Provi nz auf. Die 
Holothurie n-Sklerite u nd Ostracode nfau nen stimmen bei faziell ähnliche n 
Sedime nte n weitgehend übe rein. Die Makrofau ne n weise n ebenfalls e · nge . 
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Beziehungen zu denen der asiatischen Provinz auf. So kann man Ben eckeia 
als typisches asiatisches Element ansehen, daß von China bis Bulgarien in 
flachen (z. T. ni cht vollmarinen) Randmeeren der Tethys vorkommt. Auch 
im germanischen Becken tritt B. tenuis nicht in vollmarinen Schichten, 
sondern in g ipsführenden Dolomiten auf. Die Lamellibranchiaten sind eher 
kosmopolitisch, wobei im germanischen Becken aber auch Arten auftreten, 
die bish er a us der dinarischen und austroalpinen Provinz nicht bekannt 
sind. Ähnli �he Verhältnisse wie im ober en Olenek herrschen auch im un
teren Unterani � (Aegean), wobei hier auch schon die ersten Conodonten 
auftreten (nur kosmopolitische Zahnreihen- Conodonten wie Neohindeodella 
triassica). Im oberen Unteranis (Bithynian) kommen im germanischen 
Becken massenhaft Conodonten und Holothurien-Sklerite vor. Im östlichen 
Teil des germanischen Beckens (Swiety Krzyz-Gebirge ) findet sich eine 
verarmte asiatische Conodontenfauna, in der der nur das Gl. tethydis-M E 

fehlt, während G. aegaea und das Chirodella-M E vorkomme n ( vgl. 
T RAMM E R  1972 ) .  Sonst fehlen im Bithynian im germanischen Becken die 
Gondolelien und es treten nur reichlich Zahnreihen- Conodonten einschließ
lich des Chirodella-M E  sowie die Lei tfor m des Bithynian, Neospathodu s 
germanicus, a uf. Obwohl dies e Fauna deutlich von der asiatischen ab
weicht, kann man dies nicht auf Pro vinzialismus , sondern lediglich auf 
fazielle Verarmung zurückführen. Eigenständige, nur im germani sehen 
Becken vorkommende Conodontenarten gibt es im Bithynian nicht. Die 
Holothurienfauna stimmt völlig mit derjenigen der asiatischen Provinz 
überein. DieHolothurien-Assoziation des Bithynian der dinarischen Fau
nenprovinz ist etwas artenärmer, stimmt aber sonst ebenfalls übere_in. 
Im Pelson tritt im östli then germanischen Becken (Swiety Krzyz-Gebirge, 
G6rny Slask) die gleiche Conodontenfauna auf, wie in de r austroalpinen 
Provinz (Go ndolellen und Neospathodus kockeli, ohne das Gl. tethydis-M E). 
A ue h die Holothurienfauna stimmt völlig mit der jenigen aus der austroal
pinen Pro vinz übe rein (Assoziation mit Priseopeclatus quadratus). Im zen
tralen und westlichen germanischen Becken fehlen die Gondolellen. Auch 
hierbei handelt es sich nicht um Pro vinzialism us, sondern um fazielle 
Verarmung. Im basalen Illyr (Schaumkalk- Zone der Thüringer Fassung) 
herrschen die gleichen Verhältnisse wie im Pelson. Im grö 1Hen Teil des 
unteren und im mit tleren Illyr fehlen Conodonten wegen der starken Über
salzung im germanischen Becken. Im höheren lllyr stimmt die Conodon
tenfauna des gesamten germanischen Beckens wieder völlig mit der jeni
gen der austroalpinen Provinz überein (Gondolellen und Chirodella dino 
doides-M E, ohne Gl. tethydis-M E), doch auch die Faunen der westmedi 
terranen und nevadischen Provinz sind sehr ähnlich und unterscheiden 
sich lediglich durch das Fehlen des Chirodella-M E (in der westmediterra
nen Pro vinz vielleicht doch vorhanden, Kenntnislücken ? ) . Vom Lad in an 
bestehen keinerlei Beziehungen mehr zwischen der germanischen und 
austroalpinen Pr o vinz. Im unteren Unterladin finden sich wie in der west
mediterranen Provinz Gondolelien neben kosmopolitische n Zahnreihen
Conodonten. Darüber hinaus kommt aber auch das Chirodella tri quetra-
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M E  vor, das nach dem bisherigen Ke nnt nissta nd in _der westmediterranen 
Provinz fehlt (? Ke nntnislücken :  falls sich dieses Ele me nt nicht in der 
germa nischen Provinz e ntwickelt hat, mü l!te es aus der westmediterra ne n  
Provinz eingewa ndert sei n). Der gleiche geri nge U nterschied besteht 
auch zur nevadische n Pro vinz. Währe nd des Fassa ns e ntwickelt sich im 
germanischen Becken aus G .  mombergensis mombergensis über .Q.· �
be r ge ns is media die obe rfas sa nisch-un te rla ngobardische G .  _haslache ns is . 
Die· gleiche Entwic klu ngsreihe läßt sich auch in der westmediterranen 
Prov inz nachweise n, zumindest bis Sardi nien . Gondolella haslachensis 
wandert a uch i n  die dinarische, nicht aber i n  die austroalpine Provi nz 
ein. Trotz aller Überei nstimmung hinsichtlich der Gondelellen u nd der 
Zahnreihen- Conodonte n weicht die Co nodo nte nfauna der germanischen 
Provinz vom obere n Fassan an durch das völlige Fehlen der Gattung Me
tapolygnathus deutlich von derjenigen der westmediterra ne n Provinz ab. 
Die gleichen U nterschiede bestehe n im untere n Langobard : wo die Asso
ziation mit hoche ntwickelten G. haslachensis u nd Celsigondolella watz nau
eri praec ursor in der dinarische n ,  westmediterranen und germanisc hen 
Provinz nachgewiesen werde n ka nn, aber Metapolygnathus- Arte n im ger
manischen Bec ke n  weiterhin fe hle n. Vom mittlere n Langobard an wird 
die Conodo nte nfauna des germanische n B eckens zunehmend endemisch. 
Celsigo ndolell a watz naueri watznaueri u nd ein Teil der auftretenden 
Zah nreihen- Conodonte n komme n außerhalb des germa nischen Be. c kens 

ebensowenig vor wie die Gattung Discoceratites bei den Ammoniten. Vom 
obere n Langobard an fehlen Conodo nten im germanischen Becken aus fa
ziellen Gründen. 

Sehr interessant ist die Tatsache, daß es sich bei den Brac kwas �·e rostra
code n-Fa une n  des germa nischen Beckens vom Oberillyr bis zum Lango
bard wie sc ho n vom Frahma nian bis z um Unteranis um asiatische Fau nen 
handelt, wobei die Übere instimm ung im Oberillyr fa ·st perfekt ist und im 
Ladi n zunehme nd ge ringer wird, aber dabei stets beträcht lich bleibt. 
Auch die Characee n- Assoziationen stimmen im Oberillyr u nd L adin 
weitgehend überein. Die Übereinstimmu ng in den Brackwasserfau nen ist 
umso bemerkenswerter, da gleichalt rige Brackwasserfau ne n  aus dem 
Mecsek-Gebirge (Ungarn) beträchtliche artliehe und gattungsmäßige U n
terschiede bei de n Ostracoden zeige n. Im Cordevol (Grenzdolo riüt, 
G ru ndgips-Schichten) tritt im germanischen Becken eine verarmte west
mediterrane Ostracode nfa una auf; gro f3e Ähnlichkeit weisen auch die lei
der no ch nicht beschriebenen cordevolischen Ostracode nfau ne n der neva
dische n Pro vi nz auf, sofern man faziell bedi ngte U nterschiede elimi niert. 
Auch die cordevolische n Makrofa unen des germa nischen Beckens stim
men mit den je nige n der westmediterrane n Fau nenprovinz weitgehe nd 
überei n. Die Gattung Neoclypites, die kürzlich auch im C ordeval des 
germanischen Becke ns aufgef unden w urde ( A. H. M ÜLL E R, in Dr uck) ist 
bisher nur aus der nevadischen Provi nz bekannt, kann jedoch nur über 
die westmediterra ne Provinz eingewa ndert sein. Die Mikrofa unen des 
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Jul un d Tuval s timmen be i gle iche r F azie s völlig  mit  denj enigen de r 
au s t r oalp in en un d dina r ! s chen P r o vin z üb e re in ( z .  B .  Ma s s envorko mme n  
von ;:>imeonella b r otzenorum alpina in ve rbr ackt en Schi cht en de s ge rma
nis chen B e c ke n s  un d de r au s t r oalp inen P r o vinz ) .  Im Nor finden s i ch nu r 
limn i s che un d b r a ck i s che Abl age rung en mit r e i chl ich O s t r a c oden und 
C h a r a c e en - Oogonien . F az i ell gl e i cha rt ige Sedimente wu r den auße rhalb 
de s ge r man � s c::hen B e cken s  im Nor n o ch ni cht unt e r sucht .  T r otzde m gibt 
e s  übe r e in s t immende Ar ten mit de r au str'oalp inen P r o vin z ,  wobei e s  
s i c h  u m  s t a rk euryhal in e F o r men au s b r a chyhal in en ode r  s chwa ch hyp o 
sal ina ren Schichten handelt , die im ge rmani s c hen B e cken auch in we sent
l ich  stärke r au s g e s üßten Schichten vor kommen . Die wenig rhäti s c hen 
O s t r a c oden , die bi s he r aus de m g e r man is chen B e c ken be kannt s in d ,  
ko mmen mit z we i  Au snahme n auch in de r au s t r oalp in en P r o vinz vo r. 
Au c h  di e Mak rofaunen mit Rhae tavicula conto rta stimmen be i gle i che r  
Faz i e s übe re in .  Alle r ding s  han delt  e s  s i c h  hie rbe i i m  we s entl i che n um 
ko s mop ol iti s c he A r ten .  

3 .  P aläoge ograp h i s c he Rüc k s c hl ü s s e  au s de m b i s he r be kann ten P r o vin 
zial i s mu s  de r C onodonte nfaunen unte r B e r ü ck s i cht igung de s P rovin 
z iali s mu s  b e i  and e r e n  F o s s ilgrupp en 

Bei de r p aläoge ographi schen Au s we r tung de s bi s h e r  be kannten P r ovin 
z ial i s mu s  mu ß man g r ö ßte V o r s i c ht walten l a s s e n .  Folgende Ge sicht s 
punk te müs s en be sonde r s  be rücks icht i gt we r den : 

Kenntn i s l,ü cken : 
Die T r ias  gehört  zu den mik r opaläontologi s c h  am wenigs ten e rfor s c hten 
Syste men un d au ch he ute g ibt es noch g r o i3e  Kenntn i slücken.  So ist z.  B .  
die C onodon tenfauna mit Pl atyvil l o s u s  un d Eu r ygn athodu s b i s he r nur au s 
de r ne vadi s chen un d de r dina r i s c hen P ro vinz bekann t .  Mir  l iegen j e doch 
auc h  Platyvillo s u s - A rten au s de r a s iat i s c hen P r o vinz vo r ,  s o  daJ3 zu
minde s t  die Gattung Pl atyvil losus  in  de r ge s a mten a s iati s c hen G roßp ro
v inz vo rko mmt un d man im unte ren Ol enek ni cht e ine di re kte ma r ine 
Ve rbindung z wi s chen de r din a ri s chen und de r n e vadi s chen P r ov inz  kon 
s t ruie ren mul3 ,  um die bi she r be kannte r e gional e  V e rb r e itung de r Eury
gnathodu s /Platyvillo su s - A s s oziat ion zu e rklä r e n. 

Fazie s :  
Ni cht alle Unte r s c hie de in de r C ono dont enfaun a s ind auf P r ovinz ial i s mu s  
zur ü c kzufüh r e n .  S o  kommen i m  Pel son de r s üdl ichen un d s üdö s tl i che n  
V R  P ol en r e ichl i ch Gondol elien vo r ,  wäh r end s ie i m  z ent r al en und we s t 
l ichen g e rman i s chen Be cken t r otz r e i che r C onodont enführun g  völl ig fe h
l e n .  Die mit  de r T e ndenz zur s c hwache n Übe r salzung e t wa s  variie renden 
Sal zge halte in de m flac hen ge r m�ni s c hen B e cken bildeten fü r da s E in 
dringen de r Gon dol elien e in e  unüb e r win dl i che B a r r i e r e , so  dai3 s ie nur 
in de r Nähe de r m a r inen V e rbin dung s we g e  auft r eten ,  ob wohl e ine b r e ite , 
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topo g r aphis ch unb e hinde rte , marine V e r b in dung z wi s chen dem ö s tlichen · 
und z entr alen ge rman i s c hen B e cken be s tand. W e de r Landbr ücken no ch 
un te r me e r i s ch e  Schwell en , T iefs e e g r äben ode r  Ozeane , sonde rn e inzig  
un d all e in ökologi s c he Bar rie ren rufen h i e r  e inen s che inba r en P r o vinzia
l i s mu s  he rvo r. Bei  b enthon i s chen For men , wie O s t r a c ode n ,  i s t  die  fa 
z i e H e  Abhän g igk e it noch um e in V ielfache s g r ö ß e r  al s b e i  den C onodon ten. 

An de r e r s e its  kann au ch e in e  we itgehe nde Übe r e in s timmung in den C ono 
dontenfaunen du r c h fazielle G e gebenhe iten vorge täu s c ht we rden ( vgl.  B e 
me rkungen i m  Ab s chnitt 2 z u r  Übe r e in s timmung de r C ono dontenfaunen 
de s B ithynian von Nordame r ika und de m ö s tl ichen T e il de s ge r manis c h en 
B e c k en s ) .  

Str at igraphie : 
E xakte s t r at i graphi s che Ko r r e l ation i s t  die ent s c heidende V"o r au s s e tzung 
für  die p aläogeog r aph i s che Aus we rtung von faun i s t i s c hen Unte r s chieden.  
D i e s  w i e de ru m s e tzt die B e rü c k s icht igung all e r  auf t r e tenden F o s s ilg rup 
p e n  vo rau s .  T r otzde m g ibt e s  dur c hau s noch b e t r ä chtl iche P r obl e me b e i  
de r weltwe iten Ko rre lation de r T r ia s ablage rung en , die  au s unte r s c hie dl i
c he r A b g r enzung von Stufen- und Unte r stufen , s owie auf faziell  b e ding ten 
Unt e r s chieden in de r F o s s ilfüh run g und nicht zule tzt  da rauf be ruhen , daß 
man den P r o vinz ial i s mu s  in den A mmonitenfaunen b i she r imme r· unte rbe 
we r t e t  ode r völl ig übe r s e hen hat . D e r  P r ovinz ial i s mu s  b e i  den A mmon i 
t e n  i s t  offen s ichtl i ch n o ch e.t wa s g r ö ß e r al s de rj enige b e i  d e n  C onodonten,  
ganz abge sehe n da von , daß d ie A mmoniten v iel  wenige r we it ve r b r e itet  
s in d  al s die C onodont en. Au c h  das  E in s e tzen ve r s chieden e r  le itende r 
G attun gen {z .  B. P rotrachyc e r a s , T r a chyc e r a s )  i s t  ni cht we l t we it gl e ich
z e itig , wi e da s b is h e r  angeno m men wu r de .  

Unt e r  B e rück s i chtigun g  de r oben genannt en F akto r en l a s s en s ic h  au s de m 
P r o v inz ial i s mu s  in de r T r ia s  fol gende Rücks chl ü s s e z iehen :  

a )  D e r pazifis che Ozean e xi s tie rte au ch in  de r · T r ia s  
Gl adig on dolella te thydi s und d i e  s i e s t e t s  begle itenden g ro J3 wü c h s igen 
Z ahn r e ih en - C onodont en konnten n i cht von As i en ,  wo die s e  A r teng rupp e 
{ Mul tiele ment ?) ihr en U r sp run g hat , in die ne vadi s che P rovinz gelan gen. 
De r W e g  übe r die F l a chwa s s e r a r e al e  de r b o r e al en G ro ßp r ovinz wa r die 
s e r  A r tengruppe ve r sp e r r t ,  da s ie auf die W a r m wa s s e r s e dimente de r te 
thyal en " G roßp r o vinz be s c hr änkt i s t. D i e  lang same Au sb re itun g s g e 
s c h win digkeit  von Gladigon dol ella tethydi s s p r i c ht dafü r ,  daß es  s i ch hie r 
be i n i c ht um e ine fr e i s chwimmende p e l a g i s che A r t  han de l t .  Dam it mu JÜe 
j e de r  O z e an e ine unüb e r windl i c he Bar r i e r e  dar s t e llen.  Auch fü r all e an 
de r en C onodont ena rten , die in A s ien vorkommen und in Nor dame rika fe h
len ( ode r umg e kehr t )  bil de te de r tri a s sis che P a zifik e ine unüb e r windl i c he 
B a r r ie r e  ( z .  B .  für da s C h i r odella - M E ·und Mo she r ella  n e wp a s s e n s i s ) .  
Nu r be i Faune nele mente n ,  die s o wohl in de r te thyal en al s auch i n  de r 
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no rdbore alen F aunenp rovinz vo rkommen , kann man e inen ungehinde rten 
Faun enau s tau s ch z wi s chen de r a s iatis chen un d de r n e vadi s chen P r o vinz 
be oba c ht e n  ( z .  B. bei den C onodontenfaunen de s B r ahman ian und Jakutian ) .  
F ü r  die s e  El e mente b e s tan d e in Wande r we g  übe r den Nor drand de s P azi 
fik b z w. übe r die Arkti s .  Z u  völlig gl e i chen E r g e bni s s en gelangt man b e i  
de r Aus we rtun g  de r Fl achwa s s e r o s t r a c oden ,  · die ,  s o weit  b i s h e r  b e kannt , 
in de r a s iat i s c he n  und ne vadi s chen P r o vinz s e h r  unt e r  s chiedl i c h  .s ind.  
Selb s t  für di e �u s b r e itung de r Monot i s - A r ten s tellte  de r tr ias s i s che Pa
z if ik e in e  unübe r windl i c he Bar r i e re dar . Nu r entlang s e ine r Randgebiete 
lagen die Wande r we g e  fü r die . ve r s chie denen Monotis �A rten.  Im Unte r 
s c hie d dazu konnten s ic h  Monoti s - A r ten in de r T et hy s  au ch s enkr e cht zu 
de ren Län g s a c h s e  ung ehinde rt  au sb r e i ten . D a s  auffäll ig ko s mopol iti s c he 
Auf t r e ten fa st  all e r  C onodonten vom Tu val an könnte  e ine r s e i t s  auf e ine 
g e wi s s e  E rh öhung de r W a s s e rte mpe ratu r be ruhen , s o  daß die  tethyal e n  
Ele mente übe r d e n  Nordrand de s Paz ifik ( Südte il  de r b o r e al en G ro ßp r o 
vin z )  von de r a s iati s c he n  P r ovinz  übe r A l a s k a  bzw.  d e n  g e s a mten No rd
te il de s we stl ichen Nordame r ika b i s  in  die  ne vadi s c he Provinz vord rin 
g en konnten .  Ande re r s e it s  hande lt  e s  s i c h  b e i  fast  all en v o m  Tuv al b i s  
zum Se vat auft r e tenden A r teri um ko s mopol itis che F o r men ode r u m  
Na c hfahr en k o s mopo_l it is che r A rten . D a s  C h i rode lla - ME gelangte au ch 1 m  
Tuval un d N o r  ni cht von de r a s iat i s c hen i n  d i e  nevadi s che P r o vinz . 

b )  Die  T e thys war k e in Oze an im he ut ige n Sinne 
Die  T h s hatte in de r T r ias  zwar die flä c hen mäJ3igen Au s maße , n i c ht 
abe r den ge olog i s chen B au und die dur c h s chnittli che Wa s s e rt1e e e me s  
heut igen Oz e an s .  Die t r i a s s i s che  T ethys s tellte im Unte r s ch1e d zum 
t r ia s s i s c hen Pazifik "keine Ba r r ie re für die Au s b r e i tung von s tenothe r 
men benthoni s chen Flachwa s s e r o r g an 1 s men da r ;  s ie konnte selb s t  1m a s i a
ti s c hen T e il von euryhal inen B r a ck wa s s e r o s t r a c oden übe r wunden we r den.  
P s ychr o s  hä r i s che T ief wa s s e rabla g e r ungen we c h seln in de r t r ia s sis chen" 
T e thys räuml ich und z e it l ich mit den bei we ite m dominie ren en a 
"wa s s e r s e dimenten . N i ch t  g r oß räumige T iefs e e a r e ale , sonde rn be s on de r s  
fl ache Me e r e sbe r e i che mit l e i cht übe r höht e r  ode r e t wa s we c h s e lnde r Sa7 
l inität s o wie Auftauchbe r e 1 che bilde ten ökol og i s ehe Bar r ie ren inne rhalb 
de r T ethys . Die T ethys wa r al s o  ke in Ozean ohn e Sialk r u s t e .  D a s  
s chl ie ßt nat ür l i ch ni cht aus , da ß m de r Delmang spl'ia s e  vo r al l e m  i m  Ju r a  
g e wi s s e  begr enzte A r e ale mit o z e an i s ch e r  Kru s te ents tanden . 

c )  Z wis c hen We stau s t ral ien und Madag askar exi s tie r te in de r T r i a s  e in 
M e e r . 

W ie s chon im P e r m ,  kommen s o wohl in W e s tau s t r aUen al s au ch auf Ma
daga ska r ma rin e  Se dimente vo r .  Die  von M c TAV ISH ( 1 9 7 3 ) be s chr iebene 
C on odontenfauna s e tz t  s i ch im we s entl ichen au s A r ten zu s a mme n ,  die nur 
in  hochma r inen Se dimenten auf t r e t en und z .  B .  in  s ol chen au s ge sp r o che 
nen Flachwa s s e r a r e al en , wie s ie in de r dina r i s c hen un d au s t r oalp inen 
Unte r t r ia s  auf t r e ten , ni cht vo rkommen .  Dag e g en s tellen di e s e  A r ten in 
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de r a s iati s c hen T e thys s o wie in de r U m r andung de s Pazifik die do minie 
r e n den C onodon ten- Faunenele mente .

) 
Austral ien wa r in de r T ri a s , wie 

wohl auch s c hon im Pe r m  all s e it ig* von Mee ren umgeben.  Die C ono don 
tenfaun en W e stau s t r al iens  könn en n i cht du rch e inen s chmal en Golf au s 
de r n ö r dl ich gele genen T e thys e inge wan de r t  s e in ,  we il in di e s e m  F all e 
e in e  un übe r win dl iche B ar r ie re für di e "pel agi s che"  A s s oziationen mit Gon
delell en und N e o spathodu s  be s tande n hätt e .  Au s die s e m  G run de mu J3 we s t 
l i ch Au s t r aliens ein Mee r m i t  beträchtli che n Aus maden gel egen haben . 
E s  i s t  anzun eh men , daß von hie r au s au ch die T r an s g r e s s ion en auf Mada
g a s ka r ih ren Aus gang nahme n .  Das sp r i cht für das V o rhan den s e in zumin 
de s t  von Teilen de s In di s c hen Oz e an s  währ end de s P e r m s  und de r T ri a s .  
G e ht man fe rne rhin da von au s ,  daJ3 s o wohl in S W -Afr ika al s au ch im s üd
ö s tl i chen Südame r ika ma r ine p e rmis ch e  Ablage rungen auftr e te n ,  dann 
mui3 man de r de rz eitigen Rekon s t ruktion de s Gondwanalan�e s  im P e r m  
un d im M e s ozoiku m m i t  b e t rä chtl i che r Skep s i s  ge genüb e r t r e ten .  G e gen 
e in e  g e wi s s e N - V e r s chiebung ln diert s  s owie e ine Landve rbin dung z wi 
s chen Afr ika und Südame r ika (auJ3 e r  i m  s üdl i chen T e il )  sp r e c hen die p a 
läontol o g i s c hen Daten i m  P e r m  und i n  de r T r ia s 

_
n icht ; s ie sp r e chen j e 

do ch au ch ni cht  dafür . D i e  V e r b r e itung de r Glo s s op te r i s - F lo ren i m  
P e r m  z e igt e ventuell  e in e  Landve rbindun g z wi s c hen Afr ika und Südame r i 
ka an . D age g en wä r e  e s  ni cht nötig , d i e  üb r igen Kontinente we s ent l i ch z u  
ve r s chie ben , um da s ge mein s ame V orkommen de r Glos s opte r i s -- F l o r a  
auf d e n  Südkont inenten un d Ind ien z u  e rklä r en .  Ü b e rdie s s oll hie r n i cht 
un e r wähn t ble iben , daJ3 die No rdgrenze de r Gondwan a - F l o ra in Os tafr ika 
un d Saudi - A r ab ien e t wa e b en s o we it n ö rdl i ch lag wie in Indien ( vgl . 
P L U M S T EAD in HA LLAM 1 973 ) ,  wä hrend gl eichz e itig ganz N W -Afr ika 
zu r e u r a me r i s c hen F l o r enp ro vinz gehö rte . Zur E rklä rung de s V o r kom
me n s  de r Glo s s op te r i s - F l o r en in  In dien b r au cht  al s o  de r in di s che Sub 
kontin ent ni cht de ra rtig we it n ach N zu wan de rn , wie da s heute im all g e 
m e inen angen ommen wi r d .  Übe rdie s hätte die s eN - V e rlag e r ung Indiens 
im we s e n tl i chen in de r T r i a s  e rfol g en mü s s en , da im Jur a s chon die g l e i 
chen t r op i s c hen Flo ren in Indi en na chge wie s en wu r den , w i e  s ie in die se r 
Z e i t au ch in Europa v o rkommen.  Sofe rn man Süd ame r ika un d Afr ik a  ve r 
binde t ,  s ind alle V o rkommen von Gl o s s opte r i s r in g s  u m  den Ind i s che n 
O�e an g rupp ie rt , wo be i auc h  ohne eine d i r e kte V e r bindun g de r e inzelnen 
Kon t inent e e in e  W an de rung de r Gl o s s opte ri s - F l o r a  z wi s chen Au s t ral i en , 
In dien und Afr ika l e i cht e rklä rb a r  i s t .  Auch z wi s chen Südame r ika und de r 
An tark �i s  is t  die heutige En tfe rnung n i c h t  s o  g r o l3 ,  daf3 e in Flor en au stausch 
bei ähnlichem Kl ima n i cht  e rfol gen könnte .  Le digl ich di e E rklä rung de s 
F l o r e nau s tau s che s z wi s chen Südame r ika /Antarktika auf de r e i nen un d 
Afr ika / Indien /Au s tralie n  auf de r an de ren Se ite wü rde b e i  e ille rn  fixi s t i 
s c hen Modell e inige Schwie r igke iten be r e iten . Die  e inzige Möglichk e i t  

* ) Im S in de r T r i a s  p aläontologi s c h  ni cht b e le gt . 
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dafür wü r den In s e lk e tt e n  z wi s chen Neu s e e l and/ Au s t ralien und de r Anta r k 
t is  b ieten .  Man s ol lte s ol che M ö glichk e iten ni cht p rinz ip iell  au s s chl ie i3en , 
zumal übe r die Au sbre i tun g s mög l ichkeiten pe r m i s e h e r  P flanz en r e cht we 
nig b ekannt i s t .  So t r e ten z .  B .  i m  we stli chen No rda me r ika s e h r  ähnl iche 
Fl o ren auf , wie in de r C athay s i a - Flor enp rovinz E- und SE -A s ien s .  Unab
hängig davon , ob man b e ide Gebiete  in  e ine Flor enp r ovinz stellt , wi e z .  B .  
P L U MS T EAD _( in HAL LA M  1 9 7 3 )  o de r  al s e igen s tän dige F l o r enp rovinzen 
an s ieht ,  wie C HALONER & ME YEN ( in HÄLLAM 1 9 7 3 ) , s o  wird die Ähn 
l i chkeit  de r Fl �r en au ch von den l e tzte ren Auto r en nicht  negie rt .  W ie abe r 
kam e s  hie r zu e in e m  Flor e nau s tau s ch ? Alle faun i s t i s chen Befunde im 
Pe r m  wie auch im Me so zoikum s p r e chen dafür , dal3 de r Pazifik al s e r s t 
rangige B a r r i e r e  f ü r  de n F aun enau s tau s c h  s chon währ end de s P e r m  und 
de r T r ia s exis t ie r te . Wenn e in F l o r enau stau s c h  übe r den P az ifik mögl ich  
wa r ode r Pa rallelentwi c klungen in  s o  we it entfe rnten G e b i e ten mit ähnli 
che m Kl i ma auft r e ten konnten , dann ve rl iert  die Glo s s opte r i s - Fl o r a  al s 
B e we i s  fü r e in e he mal ige s Z u s a mmenhängen all e r  Südkontinente s e h r  an 
Au s s agekraft , zumal die D i stanz z wi s chen den Kont in enten in H inblick auf 
die Flor enau sb r e itun g  du r c h In s e ln um me hr al s die Hälfte r e duzie rt  we r 
den kann . All e rdin g s  sp r icht " dl.e Tats ache , dal3 die Glo s s op t e r i s - F lora da s 
kl i mati s ch wohl ähnl i che G ebiet  de r Ang a ra - Fl o r a  n i cht e r r e i c ht e ,  dafür , 
dal3 die Au sbre itung auf de m Lan dwe ge e rfol gte , wob e i  natürl ich  solche 
ve rgl e ich s we i s e  klein en Me e r e s ge bi e t e , wie i m  Malayi s chen A r chipel 
üb e r wunden we rden konnten.  B e im heutigen Kenntni s s tand ist  e s  wenig 
wahr s cheinl i c h ,  dal3 die heut igen Südkont inent e voll'?- Pe r m  bis zum Ju r a  
e inen e inhe itli chen Kont inent g e b ilde t  haben , i n  d e n  allenfall s r andl i e h  
f la che S c helfme e re e in drangen . Dag e g en möchte ich  n a c h  d e n  vorlie genden 
paläontologi s c hen Daten die me s ozois  eh- känozo i s  ehe Ent stehung un d V e r 
g r öl3 e rung e ine s g r o ße n  T e ile s de s Atlantik s  ni cht in F rage  ste llen , wenn 
gl e i c h  au ch vie le  de r s ch e inba r fü r e ine t e r re s tr i s che V e r b in dung von 
Ame r ika mit Eur op a  und Afrika sp re che n den F aktoren k e ine defin itive B e 
we i s k raft haben ,  wie man das bi she r annahm, un d man auc h G e gena rgu
me n te in s F eld  füh ren kann , die zu min de st  e be n s o  be weisk räftig s ind . D ie 
T at s a c he , dal3 im P e r m  und in de r T r ia s  au s dem R au m  de s heutig en Nord
atl ant ik T r an s gr e s s ion en nach Mitt e l e u r op a  e rfol gten ( Z e chs t e in ,  Unt e r 
t r ia s ,  Rhät)  s o wie mehrfa ch e in A u s tau s c h von Flachwa s s e rfaunen z wi s ch:n 
SW - E urop a/NW - Af r ika und dem s üdwe s tl ichen Nordame r ika bz w. de m 
nördli chen Mittelame rika e rfolgte , sp r ic ht dafür , dal3 de r B e r e ich de s 
heutigen Nor datlantik b z w .  e ine s c hon vorhandene Schwächezone z wi s chen 
Ame r ika un d Europa /Nordafr ika häufig ( ?  i mme r )  von e i n e m  z i e ml i ch au s 
g e de hnte? Flachme e r e ingeno mmen wu r de .  D a s  sp r icht e in e r s e it s  fü r e ine 
Neuent stehung de s Atlant iks  ode r T e llen de r s elben <Ü s Oze an ,  ande re r s e it s  
abe r auch ge gen die R ekon st rukt ion de r Pangae a .  

d)  D i e  din a r i s c he F aunenp ro vinz wa r eng m i t  de r a s iat i s c hen ve rbunden 
Die  Abwe i chungen in de r Unte rt r ia s  un d i m  Unte ran i s  hatten ehe r fazielle 
U r s achen und wa r en ni cht du r ch t opog raphi s che B a r rie ren be dingt . Zu 
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die s e r Z e it exist ie r ten in de r dina r i s chen P ro vinz g r o ß r äumige Flach
wa s s e r � r eal e  mit  s e h r  g e r in gen W a s s e rtiefen un d z .  T .  n i cht kon s t ant  
euhal inen Sal in itiä.t sve rhältn i s s en. V om P el s on an treten  in  de r a s iat i s chen 
un d din a r i s c hen P r o vinz die gle ichen C onodontenfaunen auf. Auch bei den 
O s t r a c o den und an de ren F o s s ilg rupp en i s t  un te r B e r ü c k s i chtigung faziel 
l e r Ge g e benheiten e ine we itge hende Übe re in s timmung fe s tzus tellen. 

e)  Die faun i s t i s chen B e s on de rhe iten de r au s t r oalpinen P ro vinz vom Pel s on 
b i s  zum C o r de vol s ind b e i  den de rz e itigen te kton i s chen Konzept ionen 
p al ä ogeograp hi s c h  s c hwe r e rkl ä rbar.  

Im P e l s on un d Illyr  l ie g en die  faun i s t i s chen T r ennun slinien e t wa entl ang 
de r alp in - dina r i s chen Narbe b z w. de r g e m e r i s chen Na rbe.  Die s e  deutl i 
c h e n  faun i s t i s chen Unte r s chiede s ind z.  Z .  s ch we r  e rkl ä rba r ,  d a  die b e i 
den F aunenp rovin z en unmitt elbar bena chb a rt un d zumin de s t  nicht dur ch 
g e h en'd du r c h  topog raphi s che B ar rie ren g e t r ennt s ind. D a s  · führ t z .  B .  i m  
Slo wak i s chen Ka r s t  s ow e i t ,  d a ß  hi e r  die T r ia s de r au s t roalpinen F aunen 
p r ovin z  ( Sil i c a - D e cke s en su KO Z U R  & MOC K 1 9 7 3 )  die T ri a s  de r din a r i 
s c h en F aunenp rovin z ( Me l iata - Se r ie ) übe rlage rt  

.
( Übe r s chiebung von N ) .  

A u f  d e n  e r sten B l i ck m a g  da s wie e ine B e s tätigung de r Plattentekton ik e r 
s ch e inen.  Dagegen sp re chen j e doch die fol genden be iden Befun de :  In de r 
l ithol o g i s ch en Au sbildung gibt e s  z wi s chen de r " s üdalp inen" und de r 
"no rdalp inen' ' Entwicklung alle Übe r gänge .  Ein ige B e r e i che ( z .  B .  da s 
B alatonhochland) z e i gen e inen fo rtwäh r enden W e ch s el in de r Zugehö rig
k e it zur  au s t r oalp in en ode r dinar i s chen P r o vinz  ( z. B.  im An i s  zu r au
s t r oalp in en , im Ladin zu r din a r i s c h en P rovin z ) .  W ollte  man al s o  die Un 
te r s ch i e de z wi s c he n  de r dinar is chen un d au s t roalp in en P r o vinz  s o  e rklä 
ren , da ß z wi s chen b e iden F aunenp r ovin z en e in späte r du r ch Subduktion 
e l i min i e rte r Oz e an lag , s o  wä ren die be iden obigen B efunde nicht  e rklä r 
b a r .  W enn m an wie T HU RNE R ( 1 9 7 1 )  die F e rnübe r s chiebun g de r n o r dal 
p inen T r ias  au s e in e r  Wur z e lz one n ahe de r alp in - dina r i s chen Narbe ne 
g ie r t ,  s o  e rg äbe s i ch für die Alpen e in e  r e cht p au s ible Erklärung fü r die 
faun i s ti s chen Unte r s chiede in de r T ri a s  du r ch ökol og i s che Bar rie r en im 
B e r e i ch de s Se mme r in g - Radstädte r - ,  Hohen T aue rn - un d zent r alalp in en 
M e s ozoikum s .  F ür die Süd s l o wake i l i e ß e  s i c h  die s e  E rklärung j e do c h  
n i cht  an wen den , �hie r T r i a s  vom n o r dalp inen Typ ( mit  Hall s tätte r  Kal 
ken ) ü b e r T r i a s  vom südalpin en Tye.J.mit  radiol a r ienfüh renden Kie s e lkal 
ken un d in itiale n  Effu s iva) lage rt  und be ide T r i a sau sbildungen auc h  faun i 
s ti s c h �l a r  g e t r ennt s in d. Sel b s t  be i de r Annah me von F e rnübe r s chiebung 
un d de r ·Be rü c k s i chtigung von E inengungen können b e ide Aus b ildungen u r 
sp r ün gl i c h  n icht me h r  al s 1 0 0 k m  entfe rnt g e we s en s e in. Ü b e rdie s l iegt  
im Rudabanya - G e b i r g e  e ine l itholog is che Au sbildung vo r ,  di e z wi s chen 
de r B ükk / Me l iata - T ri a s  und de r T r i a s  de r Sil i c a - D e c k e  ve rmittelt  
{fr eundl i che mün dl ich e  M itte ilung von P rof. K. BALOGH ) .  W enn man auc h  
hie r mit  ökolog i s ch en Bar rie ren r e chnen will ;  s o  l i e ß en s ich nu r Unt e r 
s ch i e de in de r W a s s e r t e mpe r atur  aufführ en ,  da Sal inität sunt e r s chiede , 
die z .  B .  im ge r ma n i s chen B e cken faun i st i s che Unt e r s chiede gle i che r 
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G r ö ß enordnung auf ähnl ich  g e r ingen Entfe rnung en he r vor rufen , für die 
E rklä rung de r faun i st i schen D iffe renz en z wis chen de r dina r i s c hen und 
au s t r o alp in en P ro vinz n i c ht he range z ogen we rden können . Al s völlig b e 
fr ie digende L ö s ung die s e s P roble ms für den Rau m de r Süd s l o wake i kann 
die s j e do c h  n i c ht ang e s e hen we r de n .  

f )  D ie g e r mani s che F aunenp r o vin z hatte i� de r T r ias  V e rbindung zu den 
ve r s chie den s.ten F aunenp rovinzen 

Vom B r ahmanian bis  zum b a s alen Olenek lag die marine V e r bindung im NW 
und führ t e  von h ie r zur bo r e alen G ro ßp rovinz G r änlands und de r A rktis . 
Die l i mni s c he und s �h wach b r ackis che F auna und Flor a s timmt dag e g en 
völl ig mit  de rj enig en de s P rika s p i - G e b iet e s  übe re in ( R andgebiet  de r a s ia
t is c hen Fanenp r o vinz ) .  Hie r e rfol gte die  V e r bindung ve r mutlich übe r die 
heutige P r ipj at - N iede rung nach SE . Für l i mn i s c he F aunen und Flo r en 
stellen all e rding s s chmale Landb rücken k e in unübe r windl i che s H in de rni s 
fü r die Au s b r e itun g da r ,  s o  daß während de s hie r b e t r ac hte ten Z e i t raume s 
n icht unbe d ingt e ine direkte aquati s che V e rb indung z wi s che n de m ge rmani
schen B e cken und de m P r ik a s p i - G e b i e t  bestande n hab en mu ß .  Vom höhe ren 
T e il  de s Unt e r elenek ( Soll ing- Fol g e )  bis zum obe r e n  U nte r an i s  ( Oolithbank 
Zone ) be s tan d e ine enge V e r b indung z wi s che n de r a s iati s chen un d g e r man i
s chen P r <? vinz , wie s i c h  da s au s allen F aunene le ment en (Holothu r ien - Skle 
rite , C onodont e n ,  A mmonite n ,  L amellib r an c hiaten)  able s en läßt  ( vgl . KO 
Z U R  1 9 7 0 ,  1 9 7 1 b ,  KOZ U R  & MOST LER 1 9 7 1 ,  1 9 7 2 ,  T RAMMER 1 9 7 2 ,  
GLA Z E K; · T RAMMER & ZA WID Z KA 1 9 7 3 ) .  E s  t r e ten le digl i ch e inige fa
zieH b e dingte V e r a r mungen auf.  So fe hlen z .  B .  i mUnte r an i s  de s g e r ma 
n is chen Be ckens  die G ondolellen und da s Gl . te thydi s - ME .  L e digl ich  in un 
mittelba r e r Nähe zum ma r in en V e rbin dung s we g  ( Swie ty Krzyz - Geb irge)  
finden s ich au c h  Gon·dol ellen (vgl . T RAM�E R  1 9 7 2 ) . Über  de·n O s t rand de r 
Ka rpaten be s tand offen s i ch tl ic h  e ine di rekt e  mar ine Ve rbindung mit de r 
as iat i s c he n  P r o vinz , und zwar ve r mutlich mit de m z wi s c hen B alkan und 
Ka rpaten b z w. T r an s s ylvan i s che n  Alp en gele genen we s tl ic h sten B e r e i ch 
de r as iat i s chen Faunenp r ovinz . Im P e l s on s t immt dann die F auna de s süd
ö stli che n ge r mani s chen B e cke n s  (G6 rny Sla s k ,  Swi e ty Krzyz - G e bi rge ) 
völl ig mit de rjenig en de r aus t r o alpinen P rovinz üb e r e in ,  wie das dur c h  
KO Z U R  1 9 7 0 ,  1 9 7 1 b ,  KOZ U R  & MOST L ER 1 9 7 1 ,  1 9 7 2  un d T RAM M ER 
1 9 7 2  n a c hge wie sen wu r de .  W e i te r we s tl i ch und nör dl i c h  fehlen zu die s e r  
Z e it im ge rma n is chen B e cken a u s  faz iell en Gründen d i e  Gondolellen , wo 
du r c h  s ic h  b e i  de n C onodont en e in deutl i che r Unt e r s ch i e d  zu r au st roalp i
nen P r o vinz g ibt . Im Pel s on l ag die ma r ine V e r b indun g im B e r e ic h  de r 
Obe r s chl e s i s c hen Pfo rte . Das gle iche p aläoge o g r aphi s che B ild e r gibt 
s ic h  i m  unt e r en Illyr , wob e i  j e doch die F auna de s g e r man i s c hen B e cke n s  
au s faz iellen G r ünde n ( hyp o s al inare  Ablage rungen währ end de s Mittle ren 
Mu s ch e lkalk s )  mehr und me hr ve ra rmt.  Im ob e r en Illyr  he r r s c ht zunäc h s t  
im marinen B e r e ich  wie de r völl ige Übe r e ins timmun g m i t  de r au s t roalp i
nen P r ov inz , ob wohl die V e rb indung nun na chwe isbar  i m  SW üb e r  die B u r 
gun di s c he Pfo rte e rfolgte  ( vgl . KO Z UR 1 9 7 0 ,  KO Z U R  & MOSTLER 1 9 7 2 ,  
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G LA Z E K; TRAM M ER & ZA WID Z KA 1 9 7 3 ) .  Daraus läßt  s i c h  s chlußfolge rn , 
da ß zu die s e r  Z e it ent we de r die V e rbin dun g zur we stmedite r r anen P r o vinz 
n o ch ni cht he rge stellt  wa r und di e F aun a de r au s tr oalp inen P r ovinz di r ekt  
übe r die  We s talp en e in wande rte  ode r daß  die  we stme dite r r ane P ro vinz im 
obe r e n  Illyr (? übe r die W e s talp en)  eng mit de r we stmedite r ranen P r o vinz 
zu s a mmenhing und dahe r in be iden P r o vinz en die gle i c hen F aune n auftr e 
ten , s o  daß dann die Einwande rung de r F aunen in s ge r man i s che B e cken 
s chon aus de r we stme dite r r an en P r ovinz e rfolgt  s e in könnte . Die le tzte r e  
V a r i ant e i s t  wahr s che inli che r ,  kann abe r z .  Z .  noch n i c ht m i t  le tzt e r  Si 
che r h e it akzeptie r t  we r de n ,  da au s de r we s tme dite r ranen P r o vinz b i s he r 
n o ch n i ch t  das  C hi r o de lla dinodoide s - ME na chg e wi e s e n  wur de , da s s o 
wohl i n  de r ge r man i s chen al s au ch in de r aus t r oalpinen F aune np r ovinz i m  
ob e r en Illyr häufig auft r itt . 

Übe r r a s chend i st die T a t s ache , da J3 die B r ackwa s s e rfauna de r ge rmani 
s ch e n  P r o vinz im obe r en Ulyr völl ige Übe re in s timmung mit  den B r a c k 
wa s s e rfaunen de r a s i ati s che n P rovinz ze igen und daß die s e  Ü b e r e in s tim
mung auch noch im Ladin r e cht gr.oß ist .  W äh r en d  al s o  die  mar in e  V e r 
bindurig i m  SW l a g ,  e xi s tie rte  gle ichze :lt ig e ine B ra ck wa s s e r ve rbindung 
im E ,  die s i c he r li c h  wi e de rum übe r den Ka rpatene s t rand n a c h  SE e rfol gte 
und v on hie r we ite r übe r den No rdteil  de s Sch wa rzen Me e re s  nach E ve r 
l i e f .  Ande r s  l a s s e n  s i ch die völl ige Übe r e in s t immung de r obe rillyris chen 
O s t r a c odenf aunen de s ge r mani schen B e cken s und de s P r ika s p i - Gebiete s 
ni cht e r kl ä r e n ,  zu mal gl e i chal t rige B r a ckwas s e rfaunen au s de r din ar i s chn 
P r o vinz sehr  ab wei chen de O st r acodenfaunen l iefe rn und au s de r au s t r o al 
p inen P r ovinz  z u  die s e r  Z e i t  nur mar ine Sed iment e be kannt s ind.  Für 
l i mn i s che ode r au c h  im limni s ch en B e r e i c h  vorkommende B r a ckwas s e r 
o st r a c oden s o wie fü r Charophyten käme au ch e in F aunen- b z w. Fl o r en 
au s tau s ch üb e r  die P r ipj at - N i e de r ung in F rag e .  Für s ol che G at tungen , 
wie G l o r iane lla , Ge mmanella  und e in en g r o ße n  T e il de r Spelun c ella - A r 
ten , i s t  e in s ol che r W ande r we g  j e do c h  unmögl i c h ,  da die s e  F or men in 
s tärke r au sge süßten ode r g a r  limn i s chen Ser ien ni cht vo rkomme n .  

I m  Ladin is t  die ge r man i s che P rovinz zunä c h s t  e n g  m i t  de r we stmedite r 
r an en P r ovinz ve rbunden , wobei  i m  Unt e rfa s s an be i den C onodont enfau 
nen vö_ll ig e , im höhe ren F a s s an und unt e ren L angobard we it g ehende 
Ü be r e in s timmung he r r s c ht .  Im mittle r en und obe ren L ang ob a r d  wir d die 
F auna de s g e r man i s chen B e c ke n s  zunehme nd ende mi s ch .  W e de r  die C e r a -:
tit en de r nodosu s - G ruppe n o c h  d i e  D i s c o c e r at iten s ind au ße rhalb de s 
g e r man i s c hen B e cken s bekannt un d auc h  zahl r e iche ende mi s che C onodon 
t e na r t e n ,  wie z .  B .  Met ap r ioniodu s doebli  und C e l s igondolell a wat znaue r i  
wat znaue ri ,  s ind auf  da s g e r mani s ch e  B e cken be s chr änkt . Im C or de val 
find e t  s i ch dann e ine au s fazie llen G ründen z. T .  ve r a r mt e  we s tme dite r 
rane F auna mit sta rken Anklängen an die n e vadi s c he F auna , s o  daß e ine 
direkte  V e r b indung im SW zu r we s t me dite r ranen P rovinz be s tanden haben 
muß ,  d ie zu di e s e r  Z e i t  wie de rum eng mit de r ne vadi s c hen P rovinz zu-
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sammenhin g .  Im Jul und T uval ( Bl e iglanzbank,  Schilf s andste in , Lehr b e r g 
s c hichten)  kommt e s  g e l egentl ich zu ku rzze itigen F auneninva s ionen ( O s t 
rac oden , J... a mell ib r an chiaten , G a s t r opoden) aus de r au s tr oalp in en P ro vinz, 
die alle au s SSW ( we s tl i ch e r Alp enr aum) kamen . Im Nor l a s s en s i ch gele 
gent l i che F aunen invas ionen au s den W e s tka rpaten (au s t r oalpine P ro vinz ) 
in den ö stl i ch en T e il de s g e r man_i s chen B e c ken s ( vo r  all e m  V R  Pol en)  b e 
obachten . l rn  obe r st e n  No r be gann offen s i_chtli ch e ine B r ac k wa s s e r ve rbin 
dun g im N E ,  w �  auch die ma r ine Hauptve rb in dun g im Unt e r rhät lag . E ine 
z we ite  mar ine V e rbindung befan d s ic h  im Rhät im S W .  

g )  D ie we s t me dite r r ane P rovinz we i s t  enge B e ziehungen zu r ne vadi schen ,  
ge r man i s chen und z .  T .  au ch zur din a r i s chen und a s iat i s c hen P rovinz 
auf . 

Die unte r t r ia s s i s chen und Unt e r ani s i s chen mar in en F aunen von I s rael  
{ö stli che r T e il de r we stme dite r r an en F aune np rovinz)  z e igt &arke Ankläng e  
a n  d i e  a s iat i s che F aune np rovinz. Da hie r im Unt e rani s ähnl i che fazielle  
V e r a r mungen auft r e t e n ,  wie  im ge rman i sch en Be cken ,  sti mmt di e Fauna 
die s e s  s t r a tigraphi s c he n  B e r e ichs  t r o tz de r g r o l3 en r äu ml ichen Entfe rnung 
und de r dazwis che nl ie genden . T e thys annähe rn d völ l ig übe r e in ( z .  B. V o r 
komme n  von Bene ckeia bu chi = B .  le vantin a ,  gl e i che Lamellib r anchiaten , 
ve rmut l i ch gle i che C onodontenfaunen ) .  Im obe ren Ill yr und im unt e r en 
F a s s an z e igt di e C onodontenfaun a völl ige Übe r e in s t immung mit  de r neva
di s chen P r o vinz und b i s  auf da s fe hl ende ( ?  Chirodell a - ME auch mit  de r 
ger manis ch en P ro vinz , wa s auf eine b r e ite , dir ekte ma r ine V e r bin dung 
zu be ide n  F aunenp r o v inzen s chl ie ß en läßt .  Im Illyr i sta u ch die Ü b e r e in 
stimmun g zur  au s t r oalp inen P ro vinz g r o ß .  Die  unt e rladin i s che B r ac k 
wa s s e rfauna de s ö stli chen T e il e s de r we s t me dit e r r an en F aune npr ovinz 
( Is rael ) und de s N o r drand e s  de r a s iat is chen P rovinz  ( P r ikasp i - G e b ie t )  
s t immen we itgehend übe r e in .  So wohl am T ot en Me e r  a l s  au ch i m  P r ika s 
p i - G e b i e t  dominie rt  B i s ul co c yp r i s  ? t r ias s i c a  G ERR Y & OER TL!  1 9 6 5 .  Im 
P r ik a sp i - G e b ie t  t r itt me i st e in e  ande r e  Unt e r a rt auf als  in I s rael , do c h  
kommt au ch B i sul co c yp r i s  ? t r ia s s i c a  t ri a s s i c a  ( = Lutkevichinella  lauta 
SCHNE IDER 1 9 6 8 )  vo r .  Es e r gibt  s i c h  di e F r age , wie die se  Art den ma
rinen Be re i ch de r T e thys übe r winden konn te ( heutige Entfe rnung c a .  
2000  km) . D a  B i sulcocyp r i s  ? t r ia s s i c a  im g e r man is chen B e cken auc h  
unte r faz iell  gün s t igen Be dingungen feh l t ,  kann e in Wan de r we g  üb e r  da s 
ge r mani s che Be cken und den W e stteil  de r we s t me dite r ranen F aune np ro 
vinz aus ge s chl o s s en_ we rden.  Die  we itgehe n de Übe r e in s t immung de r un 
te rladin i s chen B r a c k wa s s e rfaunen von Makhte sh  Kant a r  am Toten Mee r 
und de m P r ikaspi-Geb iet wir ft we itgehende P robl e me auf.  W enn man 
nach de m plattentekton i s c he n  Mode ll annimmt , daß die a s iati s che T ethys 
im L adin ni cht nur de r G r öße , s onde rn au c h  de r W a s s e rtiefe na ch den 
Char akte r e ine s Oze an s  hatte , dann i st s c h we r  v o r s t e llbar , wie die s e r  
B e r e ich  auf e ine Entfe rnung von min de s te n s  2 0 0 0  k m  (heut ige Ent fe rnung ) 
von B r a c  k wa s s e r o s t r ac o den üb e r wunden we r den konnte , die gan z  s i ch e r  
n i cht in de r oze an i s c hen P s ychro sphä re l e ben sfähig wa ren.  W a r  abe r die 
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a s iat i s che T ethy s  im Ladin e in Flachme e r  mit  s ial i s che r Kru s te , dann 
wä r e  die s e in übe r z eugende r B e we i s  g e gen die P l attentektonik , zumal die 
Rekon s t ruktion de r mittel t r ia s s i s chen P aläog e o g r aphie na ch de m platten 
tekton i s c he n Modell  n o ch e inen viel  b r e ite r en Oz e an ohne s ial i s c he K r u s te 
p o s tulie rt al s die heutige Entfe rnung z wi s ch e m  dem T ot en M e e r und de m 
P r ika spi-Gebiet  b e t r ägt . W ollte  man dage gen den B r a ckwa s s e r o s t r a c o den 
die Fäh igke it  zur di r ekt en Übe rwindun g von Ozeanen z u s c hr e ib en ,  dann 
entfiele  e ine s de r Haup targument e  für die im we sentlich en in de r Kre ide 
und i m  T e rt iär  e rfolgten H e r au s b ildung de s Südatlant ik , denn die Übe r 
e in s t im mung de r Wealden - B r a ckwa s s e r o s t rac oden B r a s ilien s und W e s t 
af r ika s a l s  e ine s de r übe r z eug end sten A r gu ment e für da s Au s e inande r 
drift e n  von Afr ika und Südame r ika i s t  g e r ing e r  al s z w i s chen den unt e r la 
din i s ch en B r a c k wa s s e rfaunen de s P rika sp i - G e b ie t e s  und de s T ot e n M e e r e s. 
B e im g e genwär t igen Kenntni s s tand kann man n i c ht akz ept ie ren , daß 
B r a c kw a s s e r o s t rac oden g r öße r e  B e r e iche mit  p s ychr o sphär i s ch e n  B e 
dingung en übe r win den konn ten . P s ythr o sp hä r i s c he B e dingun gen he r r s c h -:  
ten abe r  auc h  in allen t r i a s s i s chen Oz e anen und M e e r en ,  d i e  freie  V e r 
b in dung zum Ozean h at te n ,  sobald die W a s s e rtiefe mehr als  5 0 0  m b e t rug 
(vgl . KO ZUR 1 9 7 2  c ) .  Kl e ine re T iefwas s e r - B e r e iche könnten von ge wi s 
sen B r a c k wa s  s e ros t ra c o den übe r wun den we r den , s ofe rn sie s o  r e s i s tente 
Eie r aufwe i se n ;  daß die s e  de n V e r dauung s t r a c tu s  von F i s c he n  unve r s eh r t  
üb e r winden könn e n ,  wie man da s an r e zent en B e i sp ielen na chweis en konn 
te ( vgl . KORNIC KE R & SOHN 1 9 7 1 ) .  Dage gen i s t  e s  vo r stellbar , daß eury
hal in e B rackwas s e ro s t rac oden Flachwa s s e r a r e al e  von mehr al s 1 0 0 0  k m  
B r e ite  überwinden konnten.  Au s den obe n  genannten G ründen kann man 
wohl all e  paläoge o g r aphi s c he n  Rekon s t rukt ionen ve r we rfen , die in de r 'frias 
zwi s chen de m südl i chen T e il Kle in a s ien s und de r Rus s i s c hen Plattfo r m  
e inen m e hr e r e 1 0 00 k m  b r e iten Oz e an ( i m  heut i gen Sinne mit fehl ende r 
ode r s t a rk r e duzie r te r Sialk ru ste und g r o ßen Wa s s e rtiefen)  plazier en . 
V i e lme h r  kann man ann ehme n ,  daß die T e thys hie r ,  wie au ch in ihr e m  
e u r op ä i s chen T e il e in au s ge de hnte s  F l a c h me e r mit  s iali s che r Kru s te war ,  
in de m e in z e ln e , in R aum un d Z e it we c h s e ln de A r e ale  mit p s ychrosphä r i 
s ch en Be din gunge n vorhanden wa r en , die j e doch nicht auf ozean i s c he r 
Kru s t e  l iegen , wie s o wohl in de r e u r op ä i s c hen al s au c h  in de r a s ia t i s chen 
T e thys n a chge wie s e n  we rden konnte .  Mehrfach wu r den lückenl o s e  P rofile 
von unte r t r ia s s i s c hen Flachwa s s e rabl age rung en (ode r s oga r kontinentalen 
bzw. flachne riti s chen Se dimenten de s P e r m )  b i s  zu m ittelt r ia s s i s c he n  
p sy c h r o sphä r i s chen A blage run gen ang e t r offe n ,  übe r den en dann wie de r 
F l a c hwa s se rabl age r ungen de r Obe r t r i a s  lage rn.  In de r T ib e tzone Nepal s 
wie de rum komme n be r e it s  in de r hö c h s t en Unt e r tr ia s  p sychrosphä r i s che  
A blage r unge n vo r ,  di e v on Fla chwa s s e rabl ag e r ung en unte r - und übe rlag e r t 
we rden . Obe r t r ia s s i s ch e  p s yc h r o sphä r i s che .Ablage run ge n  wu r den b i s he r  
nur  an e i n e r  Lokalität n achge wie s en .  Auch s ie wer den von Flachwa s s e r s e 
diment en unt e rlage r t .  Auch die au s ge de hnten Are al e  mit  aus gep rägt en 
T iefwa s s e rs e di ment en i m  mittl e r e n  und höh e r en Ju r a ,  s owie z .  T .  in de r 
K r e i de übe rlag e r n i m  g r ö ß te n  T e il de r T e thys Flachwa s s e rablage runge n  
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de r T r i a s  und de s unt e ren Jur a ,  die wie de r um übe r jungp aläoz o i s chen 
kontinental en ode r flachne ritis c hen Se dimenten l ie gen.  Nur in r äu mlich  eng 
b e g r enzten A r e alen ( z .  B. in den D in a r iden un d im a s iat i s chen T e il de r 
T e thys ) lage rn die s e  T ief s e e s e di ment e übe r b a s is chen mag mat i s chen G e 
ste inen.  Auf die Kon s e quen zen die s e r  B e obachtun gen , die s i ch gle ic he r ma 
ß e n  au c h  f ü r  d i e  var i s ti s c h e  G e o syn kl in al e  machen las s en ,  hin s ichtl ich de s 
plattent e kto� is chen Modell s für die Geb ir g s b il dung wir d h i e r  nicht e ing e 
gang e n .  Au sfüh rli che Abhandl ungen z u  die. s e r  P robl e matik befinden s i ch in 
V or b e r e itung.  Sch on alle in die oben aufge zählten F akten wide rle gen da s 
pl attentekton i s che Modell de r G e o s ynkl inalbildung un d den damit ve r 
knüpften Mobil i s mu s .  

V o m  obe ren F a s aan an g ibt  e s  in de r we stme dite r r anen P r o vinz hin s ic ht 
l i ch de r Metap olygnathu s - A r te n  d i e  gle iche Ent wi cklun g  w i e  in de r a s iat i 
s chen und dina r i s c hen P ro vin z ( mungoen s i s - Re ihe ) .  Dage gen fehlen die 
p r imitiven V e r t rete r de r mo s tl e r i - R e ihe , die im Obe rfa s s an un d Unte r 
langobard auf d i e  au s tr oalpine und ( ?  nör dl i ch e )  a s iat is che P ro vin z be 
s c h ränkt � in d. In de r au s t r oalp in en P r ovinz  fehlen wie de rum s o wohl die 
p r imitiven V e r t re te r  de r murtgoen s i s - Re ihe al s au ch Gondol ella  ha slachen 
s is ,  d ie in de r dina r i s chen wie in de r we stm edit e r r an en P r ovin z  v o r 
kommt. Auch die ob e rfa s s an i s che und unte rl angoba rdi s che O s t r a c oden 
fauna de r we s t me dite r r anen P r ov inz  we i s t  me h r e re üb e r e in s ti mmende 
A r t en mit de r a s iati s c hen un d din a r i s c hen P ro vinz , n i cht j e do ch mit de r 
au s t r oalp in en P r ovin z , auf. D ie O s t r a c o denfaunen die s e s  Z e itab s c hn itte s 
s ind j e do c h  noch zu wenig unt e r sucht , u m  defin itive Angaben üb e r  ihr e re 
gional e V e r te ilung machen zu können. Unte r B e rü cks i cht igung alle r F au 
n ene le me nt e  e rge ben s i ch im Obe rfa s s an un d Unte r l angob a r d  deut l i che 
Hin we i s e  fü r e ine ma r ine V e r b indun g z wi s c hen de r we s t me dite r r anen und 
de r dinar i s ch en , s owie a s iat i s ch en P rovin z .  D i e s e  l agen wohl e ine r s e it s  
im ö s tl i che n T e il de r we stme dite r r anen F aunenp rovinz  (V e r b in dung zur 
a s iat i s chen P r o vin z )  und ande re r s e it s  hatte  offen s ichtl ich auc h  de r We s t 
te il de r dina r i s chen P rovinz V e r b indung mit de r we s t me dite r r anen P r o 
vin z .  Die se  V e r bindun g ( e n )  wa r ( en )  abe r nicht s o  eng , daß da s Gl.  tethydi s
ME in die we s t me dite r r an e  P ro vinz  e in wande rn konnte ,  wobe i all e r ding s 
auc h ökolog i s che U r s a chen e ine Rolle ge sp ielt  haben könnten ( im L adin 
und C or de vol h e r r s cht e  e �ne r e c ht ung ün s tige F az ie s  für da s ho chma r ine 
Gl. te thydi s :..ME in de r we s t me dite r r an en P r o vinz ) .  Z wi s chen de r aus t r o 
alp in en und we s tme dite r r ane n P r ovinz g a b  e s  v o m  Obe rfas s an b i s  zum 
C o r de vol offenba r ke ine mar ine V e rbindung. Enge V e r bin dung en b e s t anden 
im F a s s an un d unte r e m  L angob a rd au ch z wis chen de r we s tme dite r r anen 
und g e r man i s chen P r ovin z ,  wofü:r: ne ben de r in be i den F aune np ro vin z en 
anzutr effenden Ent wicklung s r e ihe G .  mo mbe rgen s i s  mo mbe rgen s i s - 9_. 
mo mbe rgen s i s  me dia - G.  ha slachen s i s  - C e l s igondole l l a  watznaue ri  
p r a e cur s o r  auc h das ge me in s a me V or kommen von P ar a c e ratit e s ( P r ogono
c e ratite s )  muen s t e ri und be t rä c htliche Übe reins timmun gen in den L a mel 
l ib r an chiatenfaun en spre chen.  Ob i m  F a s s an und unt e r e n  L an g ob a r d  die 
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V e r b indung z wi s chen de r we s t me dite r r anen und de r n e vadi s c he n  P r o vinz 
s c hon s o  eng wa r wie i m  höhe r en L angobar d  und C o r de vol , läßt  s i c h  z .  Z .  
s ch w e r a b s c hätzen .  Die  C on odon tenfaunen s ind s e h r  nahe ve r wand t ,  do c h  
i s t  z .  Z .  n i c h t  kl a r ,  o b  auc h  G .  haslache n s i s  i n  de r n e vadis c he n  P r ovinz 
vo rkommt ,  we il do rt  die A rt G. rnornb e rgen s i s  von allen Bea rbe ite rn b i s 
he r s o  weit  gefa ßt wir d ,  daß s ie auc h  G .  haslachen s i s  mit e in s c hl ie ß t .  F ü r  
den Z e it rau m v o rn  mittl e re n  L an g o b a r d  b i s  zum C o r de vol lälh s ich e ine 
s ol ch e  e nge direkt e  m a r in e  V e rbindung z wi s chen de r we s t me dite r r an en 
und de r ne vadi sc he n  F aunenp ro vinz  s i ehe r n a c h w e i se n . Die  O s t ra coden
faun en s t imme n ,  s o w eit  s i e  b i she r bekannt s in d ,  völl ig  übe r ein . Da s i s t  
in s ofe r n  wi c ht ig ,  al s g e rade die üb e r e in s tirnrnendmA rt en ( z .  B .  L e viella  
s ohn i ,  L e viella bent o r i )  auße rhalb de r we s t me dit e r r anen und neva di s c hen 
P r ovin z  im L an g ob a r d  und C o r de vol n i cht  nachge wie s en wur den ,  obwohl 
z. B .  die Gattung L e viella  in de r au s t r oalp inen und dinar i s chen P ro vinz in 
die s e m  s t ratigraphi s chen B e r e i ch dur c h zahl r e i che ande r e  "Arten v e r t r e 
ten i s t .  Auch die mittell angoba rdi sc hen bi s c o r de vol i s chen C on o donten
faunen de r ne vadi s c hen und we s tme dit e r r anen P ro vinz s timmen weitgehend 
übe r e in .  Sie be s te hen in vol l m arinen Se r ien i m  we s entli che n au s M e tap o 
lygnathu s rnungoen s i s  und e ini gen Z ahn r eihen - C onodont en , wäh r e nd G on 
dol ellen , das Chir ode ll a - und das Gladigon dol e ll a - ME fe hl e n .  D e r  e inzige 
Unte r s chied besteht  da r in ,  daß in de r we stme dite r r anen F aunenp r o vinz 
n e be n  den g enannten F o r me n  noch r e i ch l ich  P s eudofu rni s hiu s hU:ddl e i  
( mitt le r e s und obe r e s L an gobard)  un d P .  rnu r c ianu s ( obe r s te s  L an gobard 
und un:t e r e s  C o r de vol ) vo rko mmen. Das F e hl en de r G at tung P s eudofu rn i 
s h iu s  in de r ne vadi s ch en P ro vinz könnte e ventuell  fazielle  U r s a chen haben , 
da die s e  Gattun g  b e vo rzugt in n i cht hochrna r inen Ser ien auftritt , wo die 
G attung M et apolygnathu s fe hlt .  Die Nac hläufe rfo r m  von P s eu dofu rni s hiu s 
rnu r c ianu s ,  M o s he rella  n e wp a s s en s i s ,  k o m mt in de r ne vadi s chen P r o vinz 
in g r oßen Mengen vo r und l ä ßt s ich s on s t  nur noch in de r we s tme dite r ra 
n e n  P ro vinz n a c hwe i s en ,  w o  s i e  al l e r ding s s e hr s el ten i st ( vorn höhe r en 
Unt e r ka rn an , wo M .  n e wp a s s e n s i s  e r stmalig e in s e tz t ,  finden s i ch in de r 
we stme dite r r anen P r ovinz aus faziellen G ründen me i s t  nur noch c onodon 
t e nf r e i e  Se dime nt e ) .  An di e s e r  Ste ll e  mu ß n o c h  ku r z  auf da s · an gebliche 
V o rko m men de r G attung P s eudofu rn i shiu s in den C arnpill�{ Sch i cht en 
Se rbiens  ( dina r i s c he F aunenp r ov in z )  e in g e g angen .wer den* . W enn die 
G at tung P seudofu r n i shiu s in de r dina r i s c hen F aunenp r ov inz vork äme , 
wür de die s b e de ut en , daß die B e ziehun gen z wi s c hen de r we s tme dite r r anen 
un d de r dina r i s ch en F aun enp rovinz im Ladin e t wa eben s o  stark wä ren wie 
zur n e vadi s c he n  P r o vinz . Die von B U D U R OV & PAN TIC ( 1973)  al s 
P s eu dofu rni s hiu s r e gul ar i s  b e s chr ieben e A r t  hat auf den e r sten B l i ck 
g r o ß e  Ähnl i c hk e it mit P s eu dofu rni shiu s hu ddle i .  Die s e  Ähnl i c hk e it be ruht 
j e do c h  auf Hornöornorphie . 1 1 P s eudofu rnis h iu s 1 1  r e gul a r i s  kommt i m  Jaku -

* ) In den Son de rdru cken de r A r b e it von B U DU ROV & PAN T IC ( 1 97 3 )  wu r 
d e  d a s  Al te r de r Sch i chten mit " P .  1 1  r e gula r i s  in L a din k o r rigie r t .  
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t ian /Olenek - G r en zbe re i ch ( genaue s t r at ig raphis che Ein s tufung steht  noch 
au s )  de r a s iat i s chen P ro vinz ve r e inzel t  vor.  E s  handelt s ich b e i  die s e r Art  
u m  e ine n V e r t r ete r de r G at tung _?latyvillo su s  ( = F oliella BU DUROV & 
PAN TIC 1 9 7 3 ) .  Auf die Revis ion die s e r  Gat tung s oll  h i e r  n i cht e inge gan 
gen wer de n .  W i cht ig e r s che int nur de r H inwe i s ,  daß Platyvill o su s  r e gula .,.. 
r i s  s o wohl in de r din a r i s ch en al s au ch in de r a s iati s chen P rovinz in e in e m  
e n g  b e g renz.tep H o r izont a n  de r Jakutian / �l en e k - G rerize vorkommt un d 
n a c h  de r e xakt�n E i c hnung an de r A mmon iten s t r at ig r aphie al s Z onenl e it 
fo s s il V e rwendung finden kann. D a s  be deutet  ande r e r s e it s  abe r  au c h ,  daß 
die G attung P s eudofurni shiu s  b i s he r auße r halb de r we stme dit e r r an en 
P r o vinz n o ch n i c ht nachg e wi e s en wur de. 

Wäh r en d  de s höhe r en L ang ob ard,  vorall e m  abe r wäh rend de s C o r devol 
l a s s e n  s ic h  au c h  deutl i che B e ziehungen z wi s chen de r we stmedit e r r an en 
F aune np rovinz e in e r s e it s und de r dina r i s c hen so wie de r a s iati s chen F au 
n enp rovin z ande r e r s e it s  e rkenne n ,  die abe r  inte re s s ant e r we i s e  et wa s  
s chwä c he r s in d  al s j ene z u r  n e vadi s c hen F aune np rovinz . Währ end di e C o 
nodontenfaunen de r dina r i s c hen und a s iati s chen P r o vinz du r c h da s re ich
l i c he V o rko mmen von Gondol ell en , de m Gladigondolell a - ME und d e m  Chi
rodell a - M E , s owie da s F ehl en von P s eudofu rn i shiu s  ( vgl . obige Aus füh
runge n )  s ehr s ta rk von denj enigen de r we s t me dit e r r anen F aunenp rovin z 
abwe i chen , l a s sen s ich b e i den O s t r aco den und Holothur ien - ?kl e r i ten ge 
wi s s e  G e m e in s a mke iten e rke nnen ,  die zuminde st  z e i t we ilige  und b e g r enz 
te mar ine V e r bin dun g en (faz ielle Bar r ie ren für den Au s tau s ch h o chma r i 
n e r C onodont enfaunen ! ) aufze ige n .  S o  kommt die c ha rakte r i s t i s ch e  The e 
lia  tub e r cul a im C o r de vol s o wohl in de r dina r i s chen al s au ch in de r we s t 
me dite r r anen F aunenp r ovinz häufig vo r ,  währ end s ie i n  de r austr oalp inen 
F aunenp rovinz n o ch n ic ht na chge wie s en wur de , cb wohl aus die s e r  F aune n
p rovinz zahl r e iche  V orkommen von c o r de vol i s chen Hol othu r ien - Skle r iten 
bekannt s in d .  Ma s s envorkomme n  von R eubene lla frate rna _ ( = B airdiasub 
cyl indrica  SANO B ERG E R  = Reubenella  ivi s e n s i s  KRISTAN-_TOLLMAN N) 
kennze ichnen da s C o r devol de r we s t me dite r r an en un d dina r i s chen F au 
nenp rovin z ,  währ end die s e  A rt i n  de r au s t roalp inen P rovinz im höhe r en 
Ka rn e r s t malig na chzu we i se n  i s t .  Die V e rbin dung z wi s chen de m we stme 
dit e rr anen und g e r man i s ch en B e cken wa r noch b i s  zum mittl e r en Lang o 
b a r d  e ng ,  w i e  die zahl r e i chen g e me in s a men A r t en b e i  den euryhal in en 
Lamell ib r an c hiaten und O s t r ac oden z e i g e n ,  do c h  ve r hind e rte da s wäh rend 
die se r  Z e it im g e r man i sch en B innenme e r  ve r mutl ich  deutl i ch vom h o ch -

) 
ma r ine n  Euhal inikum ab we i chende ionare  V e rhältn i s  de r g e l ö sten Sal ze* 

den Aus tau s c h  stenohaline r Or gan i s me n ,  s o  da ß die C ono donten - und Am
mon iten - Fauna zu die s e r  Zeit  ende mi s ch wur de und k e ine B e z ie hung en 
mehr zur we stme dite r r anen P r o vinz z e igt .  Im obe r en L an goba rd übe r -

* ) Auf die se  F ra gen wi rd i n  e in e r  i m  D ru ck b efindlichen A r b e it von KO 
Z U R  ausführ l i ch e in g e gan g en .  
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wie g en im ge r man i s ch en B e cken b r ackis che B il dungen . Die i m  s üdl ichen 
T e il de s ge r mani s c he n  B e ckens  e inge s chalteten ma r inen Hor iz onte führ en 
e in e  L am ell ib r an c h i at enfaun a ,  wie s ie au ch au s de r we stmedite r r anen 
P r o vin z be kannt is t .  E in e  n o c h  enge �e ma r ine V e r b indung z wi s chen de m 
we s t rne dit e r ran en und ge r man i s ch en B e cken be stand i m  C o rde vol . F a s t  
all e  im ge r man i s chen B e cken vorkommenden F o s s il ien au s de m G r e nzdo 
l o mit  un d den G r undgip s s chi chten , finden s i c h  au c h  in de r we stme dite r ra 
n en un d z .  T .  s og a r  i n  de r ne vadi s che n  P r o vinz (L arne l l ib r an chiaten , O s t 
r a c oden , N aut il oide a ,  N e o clyp ite s ) .  De r üb e r wie g ende T e il  die s e r  F au 
nenele mente kommt zu die se r Z e i t  in de r au s t r oalp in en und din a r i s chen 
P r ovinz nicht b z w. n i c ht mehr vo r ( e in ige L arnellib r an chiat en - A r t en 
s e t ze n  in de r au s t r o alpin en und dina r i s c hen P r ovinz f rühe r aus al s in de r 
we s trne dite r r anen und g e  rrnan i s ch en P rovinz ) .  N e vadis ehe Ele ment e im 
G re n z dolomit de s g e r ma n i s chen B e ckens  s ind e in indirekt e r  B e we i s  für 
di e en ge mar ine V e rbindung z wis c he n  de r we s t me dite r rane-n un d de r n e 
vadi s ch en P ro vinz , d a  die s e  E l e mente we de r au s de r au s t r oalp in en,  din a 
r i s c he n  ode r a s iati s c hen P ro vinz s tarnrnen {fehlen do rt ) ,  noch übe r die 
Nor d s e e  e inge wande r t  s e in können , da die G r enzdolomit r e g ion im n ö r dl i -
c hen ge r man i s ch en B e cken n i cht ma r in au s g e b ildet  i s t .  

. 

Au s den Aus führ ungen übe r die ma r inen V e rbindun g s we g e  de r we s t rnedi-
te  r r anen Faunenp r ov in z  g e ht eindeutig h e r vor , daß es  zurninde st im Lan 
goba r d  und C o r de vol e ine e nge dir ekte mar ine V e r b indung z wi s chen Sp a 
n ien / N o rdaf r ika auf de r e inen und Mexiko / sü dwe stl iche s No rdame r ika auf 
de r an de ren Se ite  gab.  Die s sp r icht , wie s c hon an an de r e r  Stelle  au s g e 
füh r t  wu r de , s owohl ge gen die Rekons truktion de r P angaea als au ch ge gen 
e ine P e rmanenz de s g e s amt en Atlan t i s c hen Oze an s  in s e in e r  heutig en 
B re ite und W a s s e rt iefe . Im e r ste ren F alle  wä r e  k e in F aunenau stau s ch 
z wi s c he n  de r nevadi s c he n  und we s t me dite r r anen P rovinz möglich ,  i m  
l etzte r en F al l e  wür de e ine Bar r ie re für d i e  Aus b r e itung von Flachwa s 
s e r os t r a coden be stehen .  S o  k ann man fe s t s tellen , daß z wi s che n  E u r op a /  
Af r ik a  auf der  e ine n und A me r ika auf de r ande r en Seite  in de r T r ia s 
mehrfach ( ?  s tän dig ) au s ge de hnte M e e r e s gebiete  ( ?  nu r Flachwa s s e·r )  be 
s t and e n ,  au s den en ve r s chie dene F aune ninva s ionen e rfolgten (üb e r  die 
Nor d s e e  in da s ge rrnan i s che Be ck en vorn B r ahrnan ian bis ba s alen Ol enek 
sowie im obe r sten Nor und Rhät ) ode r übe r die e in enge r F aunenau stau s ch 
s t attfan d ( i m  ? Ani s ,  L adin un d C o r de vol z wi s chen de r we stmedit e r r anen 
un d n e va di s chen P r o vin z ) . Inte re s s ant ist dab e i  b e sond e r s  die T at sa c he , 
daß de r G ra d  de r Ü b e r e in stimmun g de r F aune n e ine r s e i t s  e ine b r e ite  ma 
r in e  V e rbindung , an de r e r s e it s  ab e r  au c h  e ine g e wi s s e  Entfe rnung z wi
s c he n  de r ne vadi s c h en un d de r we s t me dit e r ranen P ro vinz a,nz e i g en .  D a s  
sp r icht dafü r ,  daß e s  s i ch hie r n i c h t  u m  e ine ku r z z e it ige  Übe rflutung e ine r 
P an g a e a handel t ,  in de r de r O s t r an d  de r n e vadis chen P r o vin z un mittelbar 
n e ben de m W e s t ran d de r we st me dite r r anen P rovin z l a g .  Es muß s i ch 
viel me h r  um e in z ie ml i c h  au s g e dehnte s Me e r  g ehandelt  habe n ,  fü r das 
man m inde s t e n s  die hal b e  B r e ite de s heutigen Atlantik s ve ran s chlagen 
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Beiträge .zur Mikrofauna permqtriadischer Schicht folgen 

Teil 1: Conodont en aus der Tibetzone des N �ederen 

Himalaya {Dolpogebiet, Westnepal)* * 

**) 
von H. Kozur & H. Mostler 

SUMMARY 

The Fermian-Triassie boundary is studied in Dolpo area (Tibetan Zone, 
Nepal) of the lower Himalaya Range. 

The microfauna dis sol ved from lime stone with acetic acid, is rich on well 
preserved conodonts only, in the Upper Permian strata they are ill pre
served. 

The highest part of the Thini-Chu-Formation, strata with a typical micro
fauna of Permian age (Dorasham substage of Dzhulfa stage) are overlain 
by a sequence of Lower Triassie limestone, shale, sandy shale and marl 
l 7 m to 30 m thick. 

The conodont fauna of this sequence is de scribed and the stratigraphical 
range of them is discussed; they belong to the higher Brahmanian stage 
(Gandarian substage) Jakutian and Olenekian stage. 

A classification of Conodont-Zones (partly Assemblage Zones) of the Lo
wer Triassie is prepared and an attempt of correlation with Ammonoid 
Zones is ·clone. 

A new genus and species is established, the genus Platyvillosus is revised. 

*) Diese Arbeit wurde vom Fonds der wissenschaftlichen Forschung in 
Österreich unter stützt. 

**) Anschrift der Verfasser: Dipl. Geol. Dr. Heinz Kozur, Staatliche Mu
seen, Schloß Elisabethenburg, DDR- 61 Meiningen; Univ. -Doz. Dr. Hel
fried Mostler, Institut für Geologie und Paläontologie der Universität 
Innsbruck, A- 6020 Innsbruck 





1) Einleitung 

Im Jahre 1963 hat Dr. Gerhard Fuchs, Geologische Bundesanstalt Wien, 
die Tibet-Zone im Bergland von Dolpo (Nepal) aufgenommen. Im Zuge die
ser erstmals ins Detail gehenden Untersuchungen, sammelte Dr. Fuchs 
vor allem Megafossil-führende Proben auf, wovon ein Teil auch einer rni
kropaläontologischen Bearbeitung zugeführt wurde (FUCHS & MOSTLER 
1969). Dabei hat sich herausgestellt, daß· selbst sehr kleine Proben aus 
dem Perrn/Tri"as- Grenzbereich reiche Mikrofaunen lieferten. Es lag da
her auf der Hand, daß sich eine genauere Bernusterung (Detailprofilauf
nahrne) nicht nur in Hinblick auf eine interessante Mikrofauna lohnen wür
de, sondern auc h zum Problern der Perm/Trias-Grenzziehung einen wich
tigen Beitrag stellen könnte. Früher als erwartet ergab sich dazu eine Ge
legenheit, denn schon im Herbst 1969 startete die Österreichische Hima
laya-Expedition der Sektion Edelweiß Wien, an welcher auch ein Geologe, 
Herr Dr. Wolfgang Müller-Jungbluth, vorn Institut für Geologie und Palä
ontologie der Universität Innsbruck, teilnahm. Seine Aufgabe bestand 
vornehmlich darin, die fossilbelegten Schichtfolgen des Niederen Himala
ya rnikrofaziell bzw. feinstratigraphisch zu untersuchen. Im Zuge dieser 
Arbeit hat er auch auf Bitte eines der Verfasser drei Profile der perrno
triassischen Schichtfolge im Dolpo-Gebiet nach rnikrofaziellen Gesichts;
pul).kt en aufgenommen bzw. in relativ engen Abständen eine Probenbernu
sterung vorgenommen. Einen Großteil des Probenmaterials hat er für eine 
rnikrofaunisti sehe Bearbeitung zur Verfügung gestellt. 

Usprünglich war es vorgesehen, daß Herr Dr. W. Müller- Jungbluth die 
Mikrofazies der perrnotriassischen Schichtfolge studiert, nachdem von je
der Probe ein Großschliff angefertigt wurde. Mikrofazies und Mikrofauna 
sollten in eine gerneinsame Arbeit einfließen; nachdem aber Herr Müller
Jungbluth Gro�schliffe,in der Absicht diese zu bearbeiten, mit sich nahm 
und bis heute, also 2 Jahre danach, noch keine rnikrofaziellen Untersu
chungsergebnisse vorliegen, haben sich die Verfasser entschieden, die 
Mikrofauna alleine zu publizieren, angesichts der in letzter Zeit heftig 
diskutierten Perrn/Trias- Grenzziehung, zu der auch von Seiten der Cono
donten wichtige Ergebnisse beigesteuert werden können. 

2) Kurze Profilbeschreibung; Conodontenbegleitfauna 

Die von MÜLLER-JUNGBL UTH 1971 gezeichneten Profile liegen als Bei
lage dieser Studie bei; obwohl selbst für eine grobe rnikrofazielle Analyse 
keine Proben mehr vorlagen, (das Material wurde in Essigsäure aufge
löst) ist die Profildarstellung so detailliert, daß sich eine Reihe von rni
krofaziellen Daten he rausie sen lassen. 

Der perrnische Anteil (Thini-Chu- Forrnation) hebt sich rein lithologisch 
gesehenbis auf das Hangendste, nur wenige Meter mächtiges Schichtglied, 
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gut von der Schichtfolge der basalen Trias ab. Es handelt sich um dünn
bankige, tonige, z. T. sehr stark sandig beein.tlußte Sedimente mit Kalkein
schaltungen; besonders auffallend ist die Megafauna, die sich vorwiegend 
aus Korallen und Bryozoen, z. T. auch Brachiopoden zusammensetzt. 

Der hangendste Teil, der biostratigraphisch noch dem Perm zuzurechnen 
ist, fällt in den Bereich des Faziesumschlages bzw. in den liegendsten An
teil einer neuen Fazies. die erst in der Untertrias richtig zum Tragen 
kommt. Charakteristisch dafür sind dünnplattige zum Großteil dünn ge
schichtete oft aphanitische Kalke, die bis auf eine Ausnahme völlig frei 
von terrigenem Detritus sind. Auch der Biogengehalt ist ein anderer; an 
Stelle der Korallen und Bryozoen treten Ammoniten und Echinodermaten 
(Crinoiden und Echiniden). 

Die Faziesgrenze liegt, wie wir aus der Conodontenfauna sehen werden, 
noch innerhalb des Oberperms, aber die Untertrias selbst beginnt schon 
2-3 m darüber, sodaß man feldgeologisch gesehen mit der kartierbaren 
Einheit der Thini-Chu-Formation das Perm bestens von der Untertrias 
auseinanderhalten kann; d. h. Faziesgrenze und Perm/Trias- Grenze lie
gen so knapp übereinander, daß kartierungstechnisch Fazies- und Zeit
gr.enze zusammenfallen. 

Der skythische Anteil im Dolpo-Gebiet ist starken Mächtigkeitsschwan
kungen ausgesetzt; 17 m im Profil 1 (Tukot Khola SW - Arm) stehen 30 m 
im Pro fil 3 (Timjgal Khola E-Seite) gegenüber. Diese Mächtigkeits
schwankungen erstrecken sich aber nur auf die kalkige Entwicklung, nicht 
aber auf die Tonschiefer-Mergel-Serie, die mit konstanter Mächtigkeit 
über alle 3 Profile durchzieht. 

Der Üefere Abschnitt der Untertrias entspricht völlig dem bereits be
sprochenen hangendsten Anteil des Perms; abrupt wird dieser von einer 
Tonschiefer-Mergel-Serie abgelöst, die außerdem durch Kalkkonkretionen 
von den anderen Schichtgliedern absticht. Eine terrigene Beeinflußung ist 
nur untergeordnet spürbar. 

Der hangende Teil der skythischen Schichtfolge wird wiederum von einer 
kalkigen Entwicklung eingenommen, der noch die vorangegangene Mergel/ 
Tonschiefer-Fazies anzumerken ist. Was die Megafauna betrifft, hat sie 
sich in ·ihrer Zusammensetzung während des Skyths bzw. höchsten Ober
perms nicht wesentlich verändert; nach wie vor sind Ammoniten und Echi
nodermaten bzw. Brachiopoden vorherrschend. 

Conodontenbegleitfauna: 

Während für den permischen Anteil die Mikrofauna sich in allen 3 Profilen 
völlig entspricht, ist innerhalb der Untertrias eine Trennung der Faunen 
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z. T. nach Profilen notwendig. 

Die Mikrofauna des höchsten Abschnittes der Thini-Chu-Formation ist vor 
allem durch Bryozoen-Fragmente und Poriferen-Spiculae gekennzeichnet; 
dazu gesellen sich nicht selten Echiniden stachel. Die letzten 2- 3 m des 
Perms, bereits in der kalkigen Fazies, die sich in die Untertrias hinein 
fortsetzt, zeichnen sich durch eine völlig anders geartete Mikrofauna aus; 
es handelt sich um Ostracoden, agglutinierte Foraminiferen und Fischre
ste. 

Mit dem Skyth wird die Mikrofauna reicher und wie bereits erwähnt, auch 
in zeitgleichen Abschnitten etwas unterschiedlich. Der Unterschied liegt 
besonders bei der Ostraco denfauna; im Profil 2 (Ponga NNW) und Profil 3 
setzen be rei)s ab der basal sten Untertrias massenhaft p sychrosphärische 
Ostracoden

* 
ein, während diese im Profil 1 (Tukot Khola) fehlen bzw. 

durch wenige, aber in allen Proben vorhandene, sehr robuste, glattscha
lige Ostracoden vertreten werden. Aber auch bei den anderen Mikrofos
silien sind Unterschiede festzustellen, die in darunter stehender Tabelle 
veranschaulicht sind. 

Tabelle 1 

1::: 
I I (1) ...... 

0 I 
.� I 1::: 1::: 1::: 

0.. ...... 0 (1) (1) I 

'6 � I � I � 
� 0 � ..c: 0 :.8 ,... ...... -5 I 

1::: ,... (1) u 6 1::: 0 � .s ..c: ...... ctl 
(1) 

..... 6 1::: 1::: u (1) .s :.8 0 u 2 0 ,... ,... 1/J 1::: ctl 6 (1) ctl "0 ..c: 1::: � 1::: 1/J 1/J ,... 0 ctl ctl ..... ,... ,... P.. u 0 .� (1) (1) ,... ...... 0 (1) ...... (1) � � ...... lJ "0 ...:l ..0 � 1::: CQ P.. u 0 [il "0 ::r:: ,... � ,... 
1 X X X - - X X X - X 

2 X - X X X - - - X X 

3 X - X X - - - - X X 

*) Profil Tukot Khola SW -Arm 
Profil 2 = Ponga NNW; E-W Grat 
Profil 3 = Timjgal Khola, E-Seite 

Bevor wir auf die Conodontenfauna selbst bzw. deren stratigraphischen 

*) Ein Teil der Ostracoden wurde bereits von KOZUR beschrieben, die 

restlichen Mikrofaunen sind bisher noch nicht bearbeitet 
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Bedeutung eingehen, sind noch em1ge ergänzende Bemerkungen -zu der von 
KOZUR & MOSTLER (1972) erstellten Conodonten-Zonierung der Unter
trias und ihrer Korrelation mit der Ammonitengliederung notwendig. 

3) Conodontenzonierung der· Untertrias 

Intensive Untersuch\.mgen der Mikrofaunen des Perm/Trias- Grenzbereichs 
von Kashmir und des sowjetisch-iranischen Grenzgebietes führten auch zu 
einer Modifizierung der Conodontengliederung indiesem stratigraphischen 
Bereich. Es konnte festgestellt werden, daß sich. unter Anchignathodus ty
picalis SWEET 1970 zwei Arten verbergen, wobei A. typicalis auf die 
Dzhulfa-Stufe einschließlich der Dorasham- und Otoceras- Faunen be
schränkt ist. In der Ophiceras commune- Zone tritt der bisher ebenfalls 
zu A. typicalis gestellte A. parvus KOZUR & PJATAKOVA auf, der we
sentlich kleiner als A. typicalis ist, weniger Zähne und einen sehr stark 
hervortr.etenden Hauptzahn besitzt. · Von dem in der Ausbildung der Zahn
reihe übereinstimme nden A. isarcicus (HUGKRIEDE) unterscheidet sich 
A. parvus durch das Fehlen von Zähnen auf der seitlichen Aufblähung. Zu 
A. parvus gehören z. B. auch die von SWEET 1970 unter A. typicali s be
schriebenen Formen aus Kashmir. Während !::_. parvus in der gesamten 
Ophiceras commune-Zone vorkommt und erst an deren Obergrenze er
lischt, ist A. isarcicus auf d:le basale Ophiceras commune-Zone ·be
schränkt. Es können daher zwei neue Conodontenzonen in der basalen Un
tertrias ausgeschieden werden, die unmittelbar über der permischen typ�
calis-Zone folgen. Nach der Aufspaltung von A. typicalis . in zwei Arten 
klärt sich auch der Widerspruch zwischen den Angaben bei SWEET ( 1970b) 
und SW EET u. a. ( 1971), daß A. typicalis bis zur Ophiceras commune-Zo
ne reicht und KOZUR ( 1972 b), _sowie KOZ UR & MOSTLER ( 1972), daß A. 
i:ypicalis nur in der Dzhulfa-Stufe unterhalb der Ophiceras commune-Zone 
vorkommt. 

Anchignathodus isarcicus-Zone 
Definition: Lebensbereich von A. isarcicus (HUCKRIEDE) 
Untergrenze: Aussetzen von A. typicalis, Einsetzen von A. isarcicus 
Obergrenze: Aussetzen von A. isarcicus 
Stratigraphische Reichweite: Basale Ophiceras commune- Zone 
Regionale Reichweite: Bisher in Südtirol, Ungarn, Bulgarien, Transkauka
sien und der Salt Range nachgewiesen. 

Anchignathodus parvus Assemblage- Zone 
Definition: Gemeinsames Vorkommen von A. parvus und "Ellisonia" aff. 

teicherti, ohne A. isarcicus 
Unter grenze: Aussetzen von A. isarcicus 
Obergrenze: Aussetzen von A. parvus und "Ellisonia11 aff. teicherti 
Stratigraphische Reichweite: Ophiceras commune-Zone außer deren basa-

len Teil 
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Regionale Re ichweite: Bisher in Südtirol, Ungarn, Bulgarien, Transkau
kasien, Iran, Kashmir, Salt Range und fraglich im westlichen Nordameri
ka nachgewiesen. 

Die oberhalb der Zone mit n. gen. n. sp. der Gliederung von KOZUR & 
MOST LER (in der vorliegenden Arbeit wurde diese Art als Gondolella n. 
sp. ß bezeichnet, Beschreibung erfolgt an anderer Stelle) folgenden Zo
nen 7 und 8 nach SWEET u. a. (1971) müssen eliminiert werden, da die 
Gattungen Para

.
chirognathus und Furnishius nach neueren Untersuchungen, 

die wir an triassischen Conodonten aus verschiedenen Gebieten Asiens 
vorgenommen haben, im gesamten Jakutian ( = Smithian) vorkommen und 
die Gattung Parachirognathus darüber hinaus auch noch im Olenek anzu
treffen ist. Neospathodus conservativus kommt ebenfalls im größten Teil 
des Jakutians vor. 

Die Gruppe um Gondolella milleri MÜLLER muß, wie das schon bei MÜL
LER (1956) praktiziert und jetzt von MOSHER (1973) berechtigterweise 
wiederum vorgenommen wurde, in mehrere Arten aufgespalten werden. 
MOSHER (1973) unterteilte Göndolella milleri s. l. in zwei Arten, Neogon
dolella crenulata n. sp. und Neogondolella milleri s. str. , Neogondolella 
crenulata MOSHER (1973)ist ein jüngeres Synonym von Gondolella eotrias
sica ist auf die Meekoceras gracilitatis-Zone beschränkt. Sie ist wesent
lich gr ößer als .Q_. milleri und die Plattform weist Rippen auf, die vom 
Plattfor mrand bis nahe an die Carina heranreichen. Die Plattform selbst 
ist randlieh flach bis kräftig hochgebogen, ohne daß man diesem Merkmal 
spezifische Bedeutung zuschreiben könnte. Bei Gondolella milleri sensu 
MOSHER (1973) handelt es sich um Übergangsformen zwischen .Q_. milleri 
und Gondolella n. sp. aff. milleri bzw. um die letztere neue Art selbst 
(wi rd an anderer Stelle beschrieben). Die auf den Holetypus bezogene 
Gondolella milleri s. str. besitzt eine nicht reduzierte, randlieh meist 
(aber nicht immer) stark hochgebogene Plattform mit randliehen Knoten, 
die in Richtung auf die Carina wulstförmig verlängert sind. Der Bereich 
mit der Randskulptur nimmt wie bei .Q_. eotriassica mehr als die Hälfte 
der Gesamtlänge des Conodonten ein. Bei Gondolella n. sp. aff. milleri ist 
die Plattfor m stets stark reduziert und der skulpturierte Randbereich der 
Plattform nimmt weniger als die halbe Gesamtlänge des Conodonten ein, 
wobei er auf die hintere Hälfte des Conodonten beschränkt ist. Die Skulp
tur der Plattform besteht aus randliehen Zähnen, die nicht rippenartig ge
gen die Carina verlängert sind. Gondolella n. sp. aff. milleri geht fließend 
in Gondolella elongata SWEET 1970 emend. über (hierzu werden nur die 
kleinen bis mittelgroßen Formen mit deutlich reduzierter Plattform ge
stellt). Gondolella milleri s. str. kommt von der oberen Meekoceras gra
cilitatis bis zur unteren Anasibirites multiformis- Zone vor. Gondolella n. 
sp. aff. milleri findet sich in der unteren und mittleren Anasibirites multi
formis-Zone und Gondolella elongata in ihrer reduzierten, auf den Hole
typus bezogenen Fassung ist auf die mittlere und obere Anasibirites mul
tifor mis-Zone beschränkt. 
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Nach diesen Ausführungen kann die Conodontengliederung des Jakutian wie 
folgt präzisiert werden: 

Zone rnit.Gondolella n. sp. B 
Definition, Abgrenzung und regionale Reichweite siehe bei· KOZ UR & 
MOSTLER ( 1972) unter Zone mit n. gen. n. sp. 1 
Stratigraphische Reichweite: Basales Jakutian, Bereich zwischen der Va

vilovites sverdrupi und der Meekoceras �
cilitatis-Zone 

Gondolella eotrias sica- Zone 
Definition: Lebensbereich von Gondolella eotriassica 
Untergrenze: Aussetzen von Gondolella n. sp. B, Einsetzen von Gondolella 

eotriassica, Furnishius und Parachirognathus 
Obergrenze: Aussetzen von G. eotriassica, Einsetzen von Gondolella n. sp. 

aff. rnilleri 
Stratigraphische Reichweite: Meekoceras gracilitatis-Zone 
Regionale Reichweite: In der Gondolellen-führenden Fazies weltweit 

Gondolella n. sp. aff. rnille ri-Zone 
Definition: Lebensbereich von Gondolella n. sp. aff. rnilleri 
Untergrenze: Aussetzen von G. eotriassica, Einsetzen von Gondolella n. 

sp. aff. rnille ri 
Ober grenze: Aussetzen von Gondolella n. sp. aff. rnille ri 
Stratigraphische Reichweite: Untere und mittlere Anasibirites rnultifor

rnis- Zone 
Regionale Reichweite: In der Gondolellen-führenden Fazies weltweit 

Gondolella elongata Assemblage- Zone 
Definition: Gerneinsames Vorkommen von Gondolella elongata und Neospa

thodus waageni ohne Gondolella n. sp. aff. rnilleri 
Untergrenze: Aussetzen von Gondolella n. sp. aff. rnilleri 
Ober grenze: Aus setzen von Gondolella elongatus, Neospathodus waageni, 

N. dieneri, Einsetzen von Eurygnathodus costatus 
Stratigraphische Reichweite: Obere Anasibirite s rnul tiforrnis-Zone 
Regionale Reichweite: In der Gondolellen-führenden Fazies weltweit. 
Bemerkungen: Die elongata-A. -Z. entspricht der waageni A. - Z. sensu 
KOZUR & MOSTLER 1972. 

Wie aus den Angaben zur regionalen Reichweite der einzelnen Zonen her
vorgeht, ist diese Gliederung nur für die Gondolellen-führende Fazies an
wendbar, die in Asien, Australien und Nordarne rika anzutreffen ist. In 
der Gondolellen-freien Fazies müssen verschiedene Arten der Gattungen 
Fur nishius, Hadrodontina, Neospathodus und Parachirognathus zur Unter
glieder ung herangezogen werden. Hierzu sind jedoch noch ausgedehnte 
Studien über die stratigraphische Reichweite der einzelnen Zanreihen-Co-
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nodonten notwendig. Bislang läßt sich mit Hilfe der genannten Gattungen 
das Jakutian nur erkennen, nicht aber untergliedern, doch liegen vor al
lern innerhalb der Gattung Furnishius phylogenetische Reihen vor, die 
nach entsprechender taxonorniseher Bearbeitung und Eichung an ammoni
tenführenden Profilen zurninde st eine Dreigliederung des Gondolellen-
(und Ammoniten-) freien Jakutians gestatten werden, das in dieser Fazies 
zum Beispiel in der europäischen tethyale:n Trias weit verbreitet ist. Auf 
das Jakutian beschränkt sind in der Gondolellen-freien Fazies nach dem 
heutigen Kenntnisstand die folgenden Gattungen und Arten: Furnishius 
CLARK, Neospathodus waageni SWEET, N. conservativus (MÜLLER), N. 
discretus (MÜLLER), Hadrodontina (="Hindeodella") nevadensis (MÜL
LER), Hadrodontina (=nLonchodina") triassica (MÜLLER), Ellisonia trias
sica MÜLLER, Ellisonia (=11LQnchodina11) nevadensis (MÜLLER). Arten, 
wie Neospathodus horneri (BENDER) und Neohindeodella triassica (MÜL
LER) setzen an der Jakutian-Basis ein, reichen aber noch über seine 
Obergrenze hinaus. Die Obergrenze des Jakutian wird in der Gondolellen
freien Fazies dur eh das Aus setzen der oben genannten Arten sowie von 
Neospathodus dieneri und das Einsetzen von Eurygnathodus costatus 
STAESCHE sowie wahr scheinlieh auch von Platyvillosus regularis (BUDU
ROV & PANTIC) markiert. Der genaue stratigraphische Horizont der 
letzteren Art ist noch unbekannt, liegt aber auf jeden Fall in der Nähe 
der J akutian / Olenek-Grenze. 

KOZ UR & MOSTLER {1972) schieden im Olenek zwei Conodonten-Zonen, 
die Neospathodus dieneri A. -Z. und die tirnorensis-Zone aus, von denen 
sie die horneri A. -Z. in 4 Subzonen unterteilten. Inzwischen wurden Eury
gnathodus costatus STAESCHE und Platyvillosus asperatus CLARK; SIN
CAVAGE & STONE bzw. der sehr ähnliche Platyvillosus gardenae 
(STAESCHE) auch in Asien aufgefunden, so daß diese beiden Index-Arten 
in conodontenführenden Sedimenten der gesamten tethyalen Großprovinz 
nachgewiesen wurden. Damit könnten theoretisch die costatus- und aspe
ratus-Subzone zur Zone erhoben und die horneri A. -Z. entsprechend im 
Umfang reduziert werden. In der nord- und südborealen Großprovinz 
wurden die Gattungen Platyvillosus und Eurygnathodus bisher noch nicht 
nachgewiesen, so daß sich auch weiterhin empfiehlt, die costatus- und 
asperatus-Subzone in diesem Rang zu belassen. Nur wenn diese Index-Ar
ten oder nahe verwandte Formen in Zukunft auch noch in den borealen 
Provinzen gefunden werden sollten, würde es sich empfehlen, die beiden 
Subzonen in den Zonenrang zu erheben. Stellenweise ist die Assoziation 
mit Eurygnathodus und Platyvillosus dur eh eine Assoziation mit "Spatho
gnathodus" hungaricus KOZUR & MOSTLER vertreten. Da auch diese Art 
nur eine regional beschränkte Bedeutung hat, wurde bei KOZUR & MOST
LER der Lebensbereich von "Spathognathodus" hungaricus ebenfalls nur 
als Subzone der horneri A. -Z. ausgehalten (= costatus- und asperatus
Subzone). Oberh alb der asperatus-Subzone folgt innerhalb der Colurnbi
te s costatus-Zone von Nevada ein Bereich, in dem reichlich Eurygnatho-
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dus n. sp. auftritt, der von SWEET u. a. (1971) als Neospathodus n. sp. G 
und von CLARK; SINCAVAGE & STONE (1964) als Icriodus-ähnliche Form 
beschrieben wurde. Auf eine Beschreibung dieser wichtigen Indexart 
wird hier verzichtet, da bei SWEET u. a. (1971) eine Beschreibung durch 
COLLISON & HASENMUELLER angekündigt wurde. So wird dieser Be
reich hier als Subzone mit Eurygnathodus n. sp. ausgehalten (entspricht 
der unbenannten Subzone I bei KOZUR & MOSTLER 1972). Als unbenannte 
Subzone II bezeichneten KOZUR & MOSTLER ( 1972) die obere hon1eri A.
Z., in der die Gattungen Platyvillosus und Eurygnathodus fehlen, Gondo
lella timorensis aber noch nicht auftritt. Sie entspricht der "Neogondolel
la" jubata-Zone sensu SWEET u. a. ( 1971 ). Eine Benennung jubata-Zone 
oder -Subzone empfiehlt sich jedoch nicht, denn überall dort, wo Platy
villosus und Eurygnathodus oder auch nur Eurygnathodus n. sp • .fehlen 
(das letztere ist nicht nur in den borealen Provinzen, sondern nach dem 
heutigen Kenntnisstand auch in ganz Eurasien der Fall) würde die jubata
Zone bzw. Subzone das gesamte untere und mittlere Olenek oder wenig
stens die Zone 11 und 12 nach SWEET u. a. (1971) umfassen, wenn ledig
lich Eurygnathodus n. sp. fehlen sollte. Um solche variablen Grenzzie
hungen zu vermeiden, die erhebliche Gefahren fur die Stabilität der Co
nodontengliederung und damit auch der stratigraphischen Gliederung mit 
sich bringen, zu v�rmeiden, wird dieser Bereich hier als Intervall-Sub
zone angesehen, die nur dann ausscheidbar ist, wenn sie in einem Profil 
über Schichten mit Eurygnathodus n. sp. (=Neospathodus n. sp. G) und un
ter Schichten mit Gondolella timorensis angetroffen wird. 

4) Conodontenfauna *) und ihre stratigraphische Auswertung 

Proben MS 101, 101., 16 .. , 16 ... , 16 .... , 16 A, 16 V und MS47 

Anchignathodus sp. (nur ein Exemplar aus Probe MS16 ... ) 
Gondolella planata planata CLARK, z. T. extrem breite Formen, mitunter 

auch Anklänge an G. planata orientalis BARSKOV & KOROLEVA 
Gondolella cf. planata carinata CLARK (nur einseitig eingeschnürte For-

men) 
Gondolella planata nevadensis CLARK 
Metaprioniodus suevicus (TATGE) 
Prioniodina muelleri (TATGE) 
Pseudozarkodina tortilis (TATGE) 

S t r a t i g r a p h i s  e h e E i n s t u f u n g: Die Gondolelien dieser Proben 

* ) Proben mit annähernd gleichem Artenbestand wurden zusammengefaßt, 
einerseits um nicht zu überdimmensionale Faunenlisten publizieren zu 
müssen, andererseits um die Diskussion der stratigraphischen Einstu
fung dem Leser transparenter zu machen. 
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zeigen den Entwicklungsstand der Gondolelien aus den Dorasham-Faunen 
(Dorasham-Unterstufe der Dzhulfa-Stufe sensu KOZUR 1972 b, 1973 a, b). 
Dafür spricht auch das einzige Exemplar von Anchignathodus, das mit Si
cherheit nicht zu Anchignathodus isarcicus gerechnet werden kann. 

Proben MS 16 VI und 48 

Gondolella n. sp. A 
Neospathodus dieneri SWEET (massenhaft) 
Enantiognathus ziegleri (DIEBEL) 
Hadrodontina subsymmetrica (MÜLLER) 
Hibbardella magnidentata (TATGE) 
Metaprioniodus suevicus (TATGE) 
Prioniodina muelleri (TATGE) 
Pseudozarkodina deflectens (SWEET) 
Pseudozarkodina tortilis (TATGE) 

. Xaniognathus curvatus SWEET 

S t r a t i g r a p h i s c h e  E i n s t u f u n g :  Die beiden Proben lassen sich auf 
Grund des massenhaften Vorkommens von Neospathodus dieneri zweifels
ohne in die gandarische Unterstufe (=Dienerian) der brahmanischen Stufe 
(= Induan ohne Otoceras-Faunen, vgl. dazu KOZUR 1973) eingliedern. 

Proben MS 100 und 16VII 

Gondolella n. sp. A 
Neospathodus dieneri SWEET (massenhaft) 
Neospathodus discretus (MÜLLER), zwei Exemplare in MS lOO, mehrere 
in MS16VII 
Ellisonia trias sica MÜLLER 
Enantiognathus ziegleri (DIEBEL) 
Hadrodontina nevadensis (MÜLLER), sehr selten in MS lOO, öfters in 
MS16 VII 
Hadrodontina subsymmetrica (MÜLLER) 
Hadrodontina triassica (MÜLLER), selten in MS16VII 
Hibbardella magnidentata (TA TGE) 
Metaprioniodus suevicus (TATGE) 
Prioniodina muelleri (TATGE) 
Pseudozarkodina deflectens (SWEET) 
Pseudozarkodina tortilis (TA TGE) 
Xaniognathus curvatus SWEET 

S t r a t i g r a p h i s c h e  E i n s t u f u n g :  Diese Proben lassen sich in den 
Gr enzberei eh Brahmanian/ J akutian einstufen. Das massenhafte V orkom
�en von Neospathodus dieneri auf der einen Seite spricht für die gandari
sche Unterstufe (= Dienerian) der brahmanischen Stufe (= Induan ohne Oto-
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ceras- Faunen, vgl. KOZUR 1973), das Auftreten (zwar selten) von Neo
spathodus discretus, sowie Hadrodontina nevadensis, Hadrodontina trias
sica sprechen andererseits für eine Zuordnung in das Jakutian (= Smithian). 

Proben MS 99 und 48A 

Gondolella n. sp. B 
Neospathodus dieneri SWEET 
Neospathodus homeri (BENDER) 
Neospathodus waageni SWEET (nur primitive Formen) 
Bruchstücke verschiedener Zahnreihen-Conodonten 

St r a t i g r a p h i s  e h e  E i n s t u f u n g: Die Assoziation mit Neospathodus 
dieneri, N. homeri, und N. waageni spricht eindeutig für eU:e Einstufung 
in das Jakutian. Gondolella n. sp. B und der primitive Charakter von N. 
waageni zeigen basales Jakutian an (Gondolella n. sp. B-Zone; dieser Be
reich entspricht in der Ammonitengliederung dem Intervall zwischen der 
Vavilovites sverdrupi-Zone n. str. und der Meekoceras gracilitatis-Zone, 
vgl. KOZUR 1972 b, 1973 a, b). 

Proben MS 98D, 98B, 17, 17. , 17 .. 

Neospathodus waageni SWEET 
Enantiognathus ziegleri (DIEBEL) 
Hadrodontina subsymmetrica (MÜLLER) 
Metaprioniodus suevicus (TATGE) 
Neohindeodella triassica (MÜLLER) 
Pr ioniodina muelle ri (TA TG E.) 

St r a t i g r a p h i s  e h e  E i n s t u f u n g: Das Vorkommen von typischen 
Vertretern von N. waageni läßt eine Einstufung in das Jakutian (Meekoceras 
gracilitatis - oder Anasibirite s multiformis-Zone) unter Aus schluß des ba
salen Jakutian zu. Genauere Einstufungen innerhalb des Jakutian sind we
gen des Fehlens von Gondelellen nicht möglich, aber nach der Position im 
Profil lassen sich diese Proben wohl eher der M. gracilitatis-Zone zuord
nen. 

Probe MS98A 

Neospathodus dieneri SWEET 
Neospathodus discretus SWEET 
Enantiognathus ziegleri (DIEBEL} 
Metaprioniodus suevicus (TATGE) 
Neohindeodella triassica (MÜLLER) 
Prioniodina muelleri (TATGE) 
sowie zahlreiche weitere, z. T. noch unbeschriebene Zahnreihen-Conodon-
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ten. 

St r a t i  g r a p h i s c h e E i n  s t u  f u n g :  Die Assoziation von N. diene ri und 
N. discretus spricht eindeutig für eine Einstufung in das Jakutian; da hier 
keine Gondelellen auftreten, ist wie bei den vorhergehenden Proben keine 
gerrauere Einstufung möglich; auf Grund der Lage am Profil wäre aber 
eher an eine Zuordnung dieser Proben zur Anasibirite s multiformis- Zone 
zu denken. 

Proben MS 97 und 49 

Gondolella sp. aff. jubata {SWEET) 
Gondolella milleri MÜ L LER 
Enantiognathu s ziegle ri {DIE BEL ) 
Neohindeodella triassica {MÜLLER) 
Pseudozarkodina tortilis (TATGE) 

St r a t i g r a p h i s e h e E i n s t u f u n g :  Die Assoziation von Gondolella mil
leri und Gondolella sp. aff. jubata gehört in die Anasibirites multiformis
Zone, wobei sich die obere multiformis-Zone sicher ausscheiden läßt, da 
hi_er keine Gondelellen mit beknotetem Plattformrand mehr vorkommen. 

Proben MS 96 und 1 7c 

Gondolella jubata {SWEET) 
Neospathodus bransoni (MÜ LLER) 
Neospathodus triangularis {BE NDER) 
Enantiognathus ziegleri (DIEBEL ) 
Metaprioniodus benderi (KOZUR & MOSTLER) 
Metaprioniodus suevicus (TATGE) 
Hibbardella magnidentata {TA TG E) 
Prioniodina muelleri (TATGE) 
Pseudozarkodina tortilis {TATGE) 
Pseudozarkodina turgida (BENDER) 
sowie weitere z. T. noch unbeschriebene Zahnreihen-Conodonten 

S t r a t  i g r a p h i s c h e E i n  s tu f u n g :  Die Assoziation von Gondolella ju
·bata, Neospathodus bransoni, N. triangularis, Metaprioniodus benderi und 
Pseudozarkodina turgida ist charakteristisch für die untere homeri A. -Z. , 
wobei N. bransoni nur bis zum basalen Olenek hinaufreicht. 

Proben NS 95 und 18 

Gladigondolella tethydis (HUCKRIEDE) 
Gondolella timorensis gondolelloides (BENDER) 
Gondolella timorensis timoren sis NOGAMI 

13 



Neospathodus homeri (BENDER) 
Enantiognathus ziegleri (DIEBEL) 
Enantiognathus petraeviridis (HUCKRIEDE) 
Hibbardella magnidentata (TA TGE) 
Metaprioniodus pectiniformis (HUCKRIEDE) 
Metaprioniodus suevicus (TATGE) 
Prioniodina muelleri (TATGE) 
Prioniodina venusta (HUCKRIEDE) 
Pseudozarkodina ?posterognathus (MOSHER) 
Pseudozarkodina tortilis TATGE 
sowie weitere noch unbeschriebene Zahnreihen-Conodonten 

St r a t i g r a p h i s c h e E i n s t u f u n g :  Die Assoziation von Gladigondolel
la tethydis, Enantiognathus petraeviridis, P seudozarkodina ? po sterogna
thus, Metaprioniodus pectiniformis, Prioniodina venusta, Condolella ti
morensis und Neospathodus homeri ist typisch für die timorensis-Zone 
des oberen Olenek in der asiatischen Faunenprovinz. 

Proben MS 94, 93 

Gondolella timorensis gondolelloide s (BENDER) 
Neospathodus homeri (BENDER) 
Enantiognathus petraeviridis (HUCKRIEDE) 
Enantiognathus ziegleri (DIEBEL) 
Hibbardella magnidentata (TA TGE) 
Metaprioniodus suevicus (TATGE) 
Prioniodina muelleri (TATGE) 
Pseudozarkodina tortilis (TATGE) 

St r a t i g r a p h i s c h e E i n s t ufu n g :  Wenngleich die Fauna wesentlich 
ärmer ist, als die der beiden vorangehenden Proben, so spricht doch die 
Vergesellschaftung von Gondolella timorensis, Neospathodus homeri und 
Enantiognathus petraeviridis ebenfalls eindeutig für die Zuordnung zur ti
morensis- Zone des oberen Olenek. 

Proben MS 91, 19 und 50 

Gondolella cf. excel sa (MOSHER) 
Gondolella navicula HUCKRIEDE 
Gondolella prava KOZUR 
Enantiogna�iegleri (DIEBEL) 

St r a t i g r a p h i s c h e  E i n s t u f u n g: Die drei in diesen Proben vorkom
menden Gondolellen-Arten treten erstmalig im Pel son auf. Gondolella 
prava reicht bis ins obere Illyr. Aus diesem Grunde sind die Proben ins 
mittlere bis obere Anis einzustufen, allerdings dürfte die Probe MS19 auf 
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Grund ihrer Position iln Profil sehr wahr scheinlieh dem mittleren Anis 
angehören. 

Die untersuchten Proben zeigen wiederum die große stratigraphische Be
deutung der Conodonten auch für die bisher noch nicht allzugut erforschte 
Untertrias. Von besonderem Wert sind die untersuchten Ablagerungen 
aber dadurch, daß hier nach Ostracoden (ab der basalsten Untertrias 
nachgewiesen) tiefneritische bis p sychros.phärische Ablagerungsbedingun
gen herrschten� In diesen Ablagerungen konnten folgende psych�osphä:ri
sche Ostracoden nachgewiesen werden. Acanthoscapha cf. bogschi KO
ZUR, Acanthoscapha cf. veghae KOZUR, Nagyella sp. , Nemoceratina 
trias sica (KOZ UR), und Paraberounella sp. p. 

5) Taxonomischer Teil 

Um die Verwendung von nomina nuda zu vermeiden, wird im taxonomischEn 
Teil die Diagnose von Anchignathodus parvus KOZUR & PJATAKOVA n. 
sp. veröffentlicht. Eine ausführliche Beschreibung dieser Art .befindet 
sich bei KOZUR & PJATAKOVA (in Druck). Anschließend wird eine neue 
Gattung beschrieben. 

Gattung Anchignathodus SWEET 1970 emend. 
B e m e r k u n g e n: SWEET ( 1970) war der Meinung, daß es sich bei An
chignathodus um eine Einzelelement- Gattung handelt. Dies ist jedoch 
nicht der Fall. Wie BASEMANN ( 1973) zeigen konnte, bildet Anchignatho
dus minutus (ELLISON) mit einer ganzen Anzahl Zahnreihen- Conodonten 
ein Multielement, das mit demjenigen der Multielement-Gattung Ozarko
dina übereinstimmt. Anchignathodus typicalis wiederum ist mit "Elliso
nia" teicherti vergesellschaftet, einem Multielement, das völlig mit den 
begleitenden Zahnreihen- Conodonten von Anchignathodus minutus (ELLI
SON) übereinstimmt, wenn man von geringen Unterschieden der einzelnen 
Formen im Artbereich absieht. Auch Anchignathodus parvus ist mit sol
chen Zahnreihen- Conodonten vergesellschaftet. SWEET (1970 a) bildet 
solche Formen als Hypotypen von "Ellisonia" teicherti ab. Sie weichen je
doch von "Ellisonia" teicherti deutlich ab, wobei sie ganz generell kürzer 
und höher sind als die ent sp re ehenden Formelemente bei "Ellisonia" te i
cherti. Das ist eine parallel laufende Tendenz zu den Veränderungen beim 
Übergang von A. typicalis in A. parvus, so daß an der Zusam_mengehörig
keit dieser Elemente mit Anchignathodus typicalis bzw. A. parvus nicht 
gezweifelt wird, dies umso mehr, als A. parvus und das hier besprochene 
Zahnreihen-Multielement stets zusammen vorkommen und zum gleichen 
Zeitpunkt aussterben. Ob das hier diskutierte Multielement zur Multiele
ment -Gattung Ozarkodina oder zu Anchignathodus emend. gestellt werden 
sollte, wird z. Z. noch untersucht. So sind wir z. B. der Meinung, daß 
durchaus zwei Multielement-Gattungen gerechtfertigt sind, wenn zwar die 
gleiche Zahl der Formelemente und auch die gleiche prinzipielle Anord-
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nung vorhanden ist, wenn aber die entscheidenden Elemente (hier das P
Element Anchignathodus) so stark voneinander abweichen, daß sie· in der 
Formtaxonomie in zwei verschiedene Gattungen gestellt werden könnten. 
Die hier auftretende Problematik ist die gleiche wie bei den Scolecodonten. 
Diese Probleme sollen in separaten Arbeiten behandelt werden. 

Anchignathodus parvus KOZUR & PJATAKOVA n. sp. 
D e r i v a t i o  n o m i n i s: Nach der geringen Größe 
195 8 Spatl:wgnathodus cf. minutus (ELLISON) - HUCKRIEDE, S. 162, Taf. 

10, Fig. 8 
1964 Spathognathodus isarcicus HUCKRIEDE, z. T. - STAESCHE, S. 288-

289, nur die auf Abb. 60 und 6 1  dargestellten Exemplare 
1970 a Anchignathodus typicalis SWEET, n. gen. n. sp. - SWEET, S. 7, 8, 

T af. 1 , F i g . 1 3 , 2 2 
1970 a Ellisonia teicherti SWEET, n. sp. - SWEET, S. 8-9: Taf. 1, Fig. 3, 

4, 7, 8, 12 
B e  m e r k u n g e n :  Die Arbeit SWEET ( 1970 a) ist zwar unmittelbar vor 
der Arbeit von SWEET (1970 b) erschienen, doch wurden alle abgebildeten 
Exemplare aus der Arbeit SWEET ( 1970 a) ausdrücklich afs Syntypen be
zeichnet und es wurde bei der Beschreibung aller Arten auf die Holetypen 
Bezug genommen, die in der Arbeit SWEET (1970 b) beschrieben wurden. 
B e z i e h u n g e n: Anchignathodus typicalis SWEET ist wesentlich größer 
und besitzt 9-18 Zähne, die von dem Hauptzahn nur wenig über ragt wer
den. Außerdem ist die Basalgrube im Verhältnis zur Gesamtlänge des Co
nodonten etwas kürzer. Jugendformen von A. typicalis unterscheiden sich 
durch den wesentlich schwächer ausgeprägten Hauptzahn von!::_. parvus. 
Bei A. isarcicus (HUCKRIEDE 1 958) stimmt die Ausbildung der Zähne, de
ren geringe Zahl, der sehr große Hauptzahn und die geringe Größe des 
Conodonten völlig mit A. parvus übe rein. A. isarc;;icus besitzt aber stets 
auf einer oder auf beiden Seiten der basalen Aufblähung Zähne. Wegen die
ser gr oßen Übereinstimmung bezeichnete STAESCHE den Formenkreis um 
A. parvus als Anfangsstadien von A. isarcicus. Die stets zu beobachtende 
�terschiedliche Reichweite von A. isarcicus und A. parvus (letztere reicht 
stets wesentlich höher hinauf als A. isarcicus rechtfertigen jedoch die 
Trennung in zwei Arten. 

Gattung Pseudozarkodina n. gen. 
T y p u s a r t: .  Prioniodina excavata MOSHER 
D e r i v a t i.o n o m i n i s: Nach der Ähnlichkeit mit der Gattung Ozarkodi-

na BRANSON & MEHL 1933 
D i a g n o s e: Astbogen stets in Vorderast und Hinterast geteilt und· unter 
dem Hauptzahn mehr oder weniger deutlich nach oben gebogen. Hinterast 
meist abwärts gebogen und fast immer deutlich gedreht. Hauptzahn stets 
kräftig, mäßig bis stark nach hinten geneigt. Unterseite des Astbogens 
mit deutlicher Basalfurche und -grube, die z. T., vor allem nach außen, 
deutlich ausgeweitet ist. 
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Die Typusart und die von ihr abstammenden Formen sind sicher, die üb
rigen Arten sehr wahrscheinlich Einzelelemente. 
V o r k o m m e n :  Mittelperm - Obertrias. 
Z u g e w i e s e n e  A r t e n : Prioniodina excavata MOSHER 1968 

Ozarkodina tortilis TATGE 1956 
Synonym: Xaniognathus elongatus SW EET 19 70 
Ozarkodina tortilis diebeli KOZUR & MOST- · · 

LER 1972 
Ozarkodina saginata HUCKRIEDE 19 58 
Hadrodontina aequabilis STAESCHE 1964 
Ozarkodina ?longidentata KOZUR 1968 
?Cratognathodus posterognathus MOSHER 1968 
Hindeodella torta MOSHER 1968 
Ozarkodina ?fisticulata BENDER 1970 
Ozarkodina turgida BENDER 1970 
Prioniodina sweeti sweeti KOZUR & MOCK 

1972 
Prioniodina sweeti transita KOZUR & MOCK 

1972 
B e z i e h u n g e n :  Es treten deutliche Homöomorphien nach Ozarkodina 
und Prioniodina auf. Diese beiden Formgattungen sind jedoch Teile von 
Multielementen. Viele Arten weichen auch sehr deutlich von den Form
gattungen Ozarkodina und Prioniodina ab und die fast stets zu beobachten
de Verdrillung des Hinterastes ist ein charakteristisches Unterschei
dungsmerkmal gegenüber den Formgattungen Ozarkodina und Prioniodina. 
Nichtsdestoweniger gibt es aber einige Arten, die nach der äußeren Form 
fast perfekte Homöomorphien zu den Formgattungen Ozarkodina und 
Prioniodina zeigen. 
Die Gattung Cratognathodus MOSHER 1968 basiert auf einer Typusart, de
ren Halotypus eine Jugendform von Gladigondolella tethydis ist und ist da
her ein Synonym von Gladigondolella. Einige zu Cratognathodus gestellte 
Formen können (z. T. mit Vorbehalt) an die Gattung Pseudoozarkodina an
geschlossen werden. 
Der größte Teil der zu Xaniognathus SWEET 1970 gestellten Arten gehört 
zu Pseudoozarkodina. Die Typusart Xaniognathus curvatus SWEET 1970 
weist jedoch ein deutlich abweichend ausgebildetes Hinterende, sowie 
deutliche Unterschiede in der Ausbildung der Unterseite auf. Diese Art 
muß als Vorläuferform von Grodella KOZUR & MOSTLER 1970 aufgefaßt 
werden. Einige Exemplare von Xaniqgnathus curvatus, bei denen die Un
terseite im hinteren Teil zugeschärft ist und dort keine Basalfurche auf
weisen, sind nicht von Grodella zu trennen. 
Die Gattung Pseudozarkodina weist zahlreiche Arten auf, von denen einige 
die Vorläuferformen für andere Gattungen sind. Im germanischen Becken 
entsteht im Ladin aus Pseudozarkodina tortilis die Gattung Pollognathus 
KOZUR & MOSTLER 1970. Im Sevat entwickelt sich aus Pseudozarkodina 
sweeti die stratigraphisch außerordentlich wichtige Gattung Misikella KO-
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ZUR & MOCK 1974 (Typusart: Misikella hernsteini). Schließlich entsteht 
im Olenek aus Pseudozarkodina turgida über Pseudozarkodina fisticulata 
die Gattung Gladigondolella. Hier ergibt sich jedoch sofort ein Problem. 
Gladigondolella tethydis wurde bisher immer als Teil des Multielements 
mit Enantiognathus petraeviridis, Metaprioniodus rnultiharnatus, Hibbar
della lautissirna u. a. betrachtet (vgl. KOZUR & MOSTLER 1971) und tat
sächlich kommen diese Arten stets zusammen und etwa im gleichen Men
genverhältnis vor. Alle diese Arten führen synchrone Faunenwanderungen 
durch und sterben gleichzeitig aus. Das aber würde bedeuten, daß die Vor
läuferformen von Gladigondolella tethydis, Pseudozarkodina turgida und P. 
fisticulata auch Teile eines Multielements wären und daher nur in der 
Forrntaxonornie, nicht aber in der Multielement-Taxonomie zu Pseudozar
kodina gestellt werden könnten. In diesem Zusammenhang ist sehr interes
sant, daß jetzt sowohl in der Slowakei als auch in Österreich im obersten 
Anis ein geringmächtiger Horizont entdeckt wurde, in dern.schon alle 
Zahnre ihen-Forrnen des "Gladigondolella tethydis-ME", nicht aber Gladi
gondolella tethydis selbst vorkommen. Das würde bedeuten, daß Gladigon
dolella tethydis eine Einzelelement-Art ist oder die Zahnreihen-Conodon
ten eines Gladigondolella tethydis-ME auch ohne Gladigondolella tethydis 
auftreten können ( ?  Sexualdirnorphisrnus). Das erstere ist jedoch wahr
scheinlicher. Ähnliche Erscheinungen lassen sich bei fast allen triassi
schen Multielementen beobachten, wobei es Multielef!lente gibt, · deren 
einzelne Formtypen in der gesamten Trias in einem annähernd konstanten 
Verhältnis vorkommen und dann im höheren Sevat die verblüffende Fest
stellung gernacht werden kann, daß die einzelnen Formarten nacheinander 
aussterben. Bei anderen Formarten wiederum kann man die Erscheinung 
beobachten, daß sie stets in einem konstanten Verhältnis miteinander ver
gesellschaftet sind, bis bei faziellen Änderungen oder in anderen Faunen
provinzen plötzlich das eine oder andere Element fehlt oder allein ohne 
die anderen Elemente vorkommt. Das entzieht der Multielernent-Tyxono
rnie beim heutigen Kenntnisstand in der Trias jegliche Basis, denn es 
liegt hier ganz offenkundig auf der Hand, daß sich bestimmte Mengenver
hältnisse zwischen einzelnen Formarten in der Art eines konstanten 
Gleichgewichts einspielen, ohne daß dabei eine Aussage über die geneti
sche Zusammengehörigkeit der Formen gernacht werden kann. Auf die 
diesbezügliche Problematik wird in separaten Arbeiten eingegangen. 

Revision der Gattung Platyvillosus CLARK; SINCAVAGE & STONE 1964 

Die Gattung Platyvillosus stellt im basalen Olenek der tethyalen Großpro
vinz eine Reihe ausgezeichneter und sehr kurzlebiger Leitforrnen, die auch 
in ammonitenfreien Sedimenten vorkommen. In letzter Zeit ist aber um die 
Taxonomie dieser Gruppe eine große Verwirrung entstanden, die u. a. da
dur eh zum Ausdruck kommt, daß teils die Gattung Eurygnathodus STAE
SCHE 1964 mit zu Platyvillosus gestellt wird und teils charakteristische 
Vertreter der Gattung Platyvillosus zu Pseudofurnishius van den BOO-
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GAARD 1966 oder Foliella BUDUROV & PANTIC -1973·gezählt werden. Da
her ist eine Revision dieser Gattung unbedingt· notwendig geworden. Hier
bei geht es weniger um eine neue Definition von Platyvillosus als vielmehr 
um erhaltungsbedingte Besonderheiten der einzelnen bisher bekannten Ar
ten und darauf beruhenden falschen Zuordnungen sowie um die allgemeinen 
phylemorphogenetischen Trends innerhalb dieser Gattung. 

Alle Exe�plare der Typusart von Platyvillosus asperatus, die CLARK; 
SINCAVAGE & 'STONE ( 1964) bei der Aufstellung der neuen Gattung vorla
gen, sind Formen. mit erhaltenem Basalkörper. Daraus resultiert die 
breite, in einer zentralen Grube endende Einsenkung der Unterseite und 
der fehlende Kiel. Der Basalkörper reicht nicht ganz bis zum Rand der 
Conodontenunterseite -und läßt hier einen glatten Randsaum frei. Dement
sprechend kann auch die Anwachsfläche nicht ganz bis zum Rand reichen. 
Bei Polygnathus gardenae STAESCHE 1964 handelt es sich um einen Ver
treter von Platyvillosus ohne Basalkörper. Die Größe, der Umriß und die 
�kulptur der Ober·seite stimmen weitgehend mit Platyvillosus asperatus 
überein, die geringen auftretenden Unterschiede sind als Artunterschiede 
zu werten. Die .meisten unterschie�lic�eil•Merkmale liegen innerhalb- der 
Variationsbreite beider Arten. Dies soUte aber nicht zu einer Zusammen
fassung beider Arten zu einer einzigen führen, da beide Halotypen aus
reichend unterschieden sind. Es hat allerdings den Anschein, als würde 
Platyvillosus asperatus innerhalb der Variat�ons_breite von Pl?-tyvillosus 
gardenae mit erhalten sein. Dies geht auch aus der Beschreibung von Po
lygnathus asperatus durch STAESCHE ( 1964) hervor: "Häufig ist das Vor
derende neben dem Blatt in zwei Spitzen ausgezogen, ebensooft finden 
sich aber auch· Formen, die im ganzen .fast· eirund sind. Kleinere, wohl 
jugendlichere Exemplare zeigen meist die stärkere Gliederung, während 
die. größeren Formen mehr die rundlichen Typen darstellen. Ferner 
zeichnen sich die kleineren Exemplare dur eh dünnere und spitzere Zähn
chen ·aus, die auch in geringerer Zahl auftreten. Die dicke Plattform grös-

. serer Stücke ist dagegen von niedrigen breiten Höckern übersät. " Die Be
schreibung der größeren, _ rundlichen Stücke ohne die zwei Spitzen am Vor
derende paßt vollständig zu Platyvillosus asperatus. Als Holotyp wurde 
aber ein kleineres Exemplar, dess.en Hinterende noch deutlich spitz aus
gezogen ist und das noch längliche Knötchen bzw. kurze Zähnchen auf der 
Plattformoberseite besitzt, ausgewählt. In der auf den Halotypus bezoge
nen im Umf ang reduzierten Fassung kann Platyvillosus gardenae im Art
bereich von Platyvillosus asperatus abgetrennt werden. Die. Unterseite 
von Platyvillosus .weist einen schmalen Kiel auf, der eine winzig kleine 
Basalgrube und bei juvenilen Formen auch· eine hauchdünne Basalfurche 
aufweist. Die Anwachsfläche ist konzentrisch gestreift -und. läßt einen· glat
ten Randsaum frei. Sobald ein Basalkörper vorhanden ist, sind natürli_ch 
der Kiel und die konzentrisch gestreifte Anwa-chsfläche verdeckt, der glat
te Randsaum ist aber auch dann zu erkennen (vgl. Platyvillosus asperatus 
bei CLARK; SINCAVAGE & STONE 1964). Das sind aber nur erhaltunsbe-
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dingte Unterschiede, wegen denen man nicht zwei verschiedene Gattungen 
aufstellen kann. Die gleiche Erscheinung findet sich auch bei Gondolella, 
wo bei Vorhandensein eines Basalkörpers anstelle des Kieles eine V-för
mig vertiefte Unterseite anzutreffen ist. 

BUDUROV & PANTIC (1973) stellten die neue Gattung Foliella auf, die 
nach BUDUROV ( 1973) mit der Gattung Platyvillosus "keine gemeinsamen 
Beziehungen" aufweist. Die Typusart von Foliella ist Polygnathus garde
nae. Wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht, sind "Polygnathus" 
gardenae und Platyvillosus asperatus sehr nahe verwandte Arten und die 
letztere Art ist innerhalb der ursprünglichen Fassung von "Polygnathus" 
gardenae mit enthalten. Daher ist die Gattung Foliella ein jüngeres Syno
nym der Gattung Platyvillosus. Bei der von BUDUROV & PANTIC (1973) 
abgebildeten Form handelt e s sich um eine Ganoidschuppe, was jedoch für 
die hier diskutierte Synonymie ohne Bedeutung ist. 

BUDUROV &. PANTIC (1973) beschreiben unter Pseudofurnishius regula:ris 
eine neue Art, die in der Tat der Gattung Pseudofurnishius sehr ähnlich 
sieht, vor allem Pseudofurnishius huddlei van den BOOGARD & SIMON 
1973. Die Unterseite der Plattform bei Pseudofurnishius ist aber völlig 
abweichend struiert und weist eine langgestreckte Ba_salgrube und eine 
breite Basalfurche auf. Ein weiterer, ganz entscheidender Unterschied 
zur Gattung Pseudofurnishius liegt darin, daß selbst bei Pseudofurnishius 
huddlei die Plattform weniger als halb so lang wie die Gesamtlänge des 
Conodonten ist, am Vorderende des Conodonten liegt eine hohe stark ver
schmolzene Carina vorhanden ist, deren Zähne stark nach hinten geneigt 
sind. Es liebt bei Pseudofurnishius also ein völlig abweichender Grundbau
plan vor, der demjenigen von Gondolella ähnelt, aus der sich Pseudofur
nishius entwickelt hat. Überdies wurde "Pseudofurnishius" regularis von 
BURIJ (in Vorbereitung) im Jakutian/Olenek- Grenzbereich von SE- Sibi
rien gefunden und damit wird die Einstufung der Fundschichten von Pseu
dofurnishius regularis als Campiler Schichten durch BUDUROV & PANTIC. 
(1973) bestätigt. Dies bedeutet aber, daß "Pseudofurnishius" regularis 
wesentlich früher auftritt als sich die Gattung Pseudofurnishius entwickelt 
hat. Nach KOZUR (1972 a) entsteht Pseudofurnishius im Ladin aus Gondo
lella. Bei aller oberflächlichen Ähnlichkeit hat "Pseudofurnishius"' regula
ris BUDUROV & PANTIC .1973 nicht mit der Gattung Pseudofurnishius zu 
tun , sondern es handelt sich um einen primitiven Vertreter der Gattung 
Platyv1llosus, der durch fließende Übergänge mit Platyvillosus gardenae 
verbunden ist. Bei der Entwicklung der Gattung Platyvillosus lassen sich 
interessante phylomorphogenetische Trends erkennen. Die frühesten For
men sind vorn und hinten zugespitzt, schmal bis mäßig breit, der ge sam
te Plattformrand besitzt lappenartig Vorragungen, die Skulptur besteht aus 
kurzen Zähnen bis länglichen Knoten, eine mittlere Zahn- bzw. Knoten
reihe ist vorn und hinten stets deutlich, in der Mitte deutlich bis undeut
lich ausgebildet. Diesem Typ entspricht Platyvillosus regularis. Die zwei-
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te Entwicklungsstufe umfaßt Formen, die ebenfalls nach vorn und hinten 
zugespitzt sind, die Plattform ist mäßig breit bis breit, ihr Außenrand ist 
schwach wellig und besitzt vorn noch kurze lappenartige Vor ragungen. Die 
Skulptur besteht aus kurzen Zähnen oder länglichen Knoten, eine mittlere 
Zahn- bzw. Knotenreihe ist vorn und hinten stets, im mittleren Teil oft 
entwickelt. Diesern Typ entspricht Platyvillosus gardenae s. str. Schließ
lich treten mäßig breite bis breite Formen mit glattem Plattformrand auf, 
die auch vorn �eine lappenartigen Vorragungen mehr besitzen. Der Hin
terrand dieser Formen ist stets gerundet. Die Skulptur besteht aus zahl
reichen Knoten, die unregelmäßig oder konzentrisch angeordnet sind. In 
der Mittelachse kann noch eine Knotenreihe auftreten, die dann vor allem 
vorn deutlich ausgebildet ist. Gelegentlich besteht aber auch die Tendenz 
zu einer querstreifigen Anordnung der Knoten. Die Übergänge zwischen 
den drei Forrnkreisen, innerhalb deren man in Zukunft sicherlich noch 
weitere Arten ausscheiden kann, sind fließend. Die Ausbildung von Platy
villosus regularis läßt die Vermutung aufkommen, daß sich Platyvillosus 
aus dickwüchsigen Vertretern von Furnishius mit kräftig ausgeprägter 
Plattform entwickelt hat, die man in den Profilen der asiatischen Trias 
unterhalb von Platyvillosus regularis antreffen kann. Übergangsformen 
wurden aber noch nicht beobachtet, so daß die Herkunft von Platyvillosus 
z. Z. nocp nicht geklärt werden kann. Die Tendenz zu gelegentlicher 
quer&reifiger Anordnung der Knoten, wie sie bei Platyvillosus asperatus 
vereinzelt beobachtet werden kann, weist auf eine nahe Verwandtschaft 
zwischen Platyvillosus und Eurygnathodus hin, wobei anscheinend zwei 
Trends zu beobachten sind, nämlich die Anordnung zuvor konzentrisch, 
längsstreifig oder unregelmäßig verteilter Knoten in Querstreifen und die 
sukzessive Verschmelzung der Knoten sowie auch gelegentlich die Auflö
sung von Querrippen des bei Eurygnathodus zu beobachtenden Typs in 
Knotenreihen. Wegen ·dieser offensichtlich engen Verwandtschaft zwischen 
Eurygnathodus und Platyvillosus stellten SWEET u. a. ( 1971) die Gattung 
Eurygnathodus STAESCHE 1964 als jüngeres Synonym zu Platyvillosus 
CLARK; SINCAVAGE & STONE 1964. Wenngleich wir auch im Unterschied 
zu BUDUROV ( 1973) die Auffassung vertreten, daß Eurygnathodus und Pla
tyvillosus nahe miteinander verwandt sind, so sind die Unterschiede in der 
Skulptur der Plattformoberfläche dennoch so bedeutsam, daß wir uns der 
Meinung von BUDUROV ( 1973) anschließen, der entschieden für eine 
Trennung der beiden Gattungen eintritt. 
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G e ol. P aläont. Mitt. Inn sbruck Inn sbruck, Deze mber 1 9 7 3  

Da s Alt e r  de r Haup t sp alten g e n e ra t io n e n  in de n Hall s tät t e r  K alke n  de s 

Salz k amm e rgut e s (Ö s t e rre ich ) und der Slowak e i  

* ) 
von H. Kozur & R. M o c k  

S U M M A R Y 

The age of the fi s sure -filling s in the Hall statt  l ime stone s of the Slowak.ian 
kar st an d the Salzka mmergut (Au s tria)  is di s cu s s e d. In both ca se s the 
ag e s  were determine d as upper Sevat ian C o c hlocera s sue s s i zone. The 
age of the f is sure - filling s  coin c ide with the tran s it ion be t we en the Hall
statt  lirne s tone s fa c ie s and the fa cie  s of the Zlambach marls. Germano 
typ e  move ment s in the upp ermo st  Sevat i an and Rhae t ian cau s e d  higher re
lief energy and the dep o s ition of more cla s t i c  s e diment s .  By thi s  the Hall
s tatt lime stone s fa c ie s ende d. The s ame move ment s c an be p r ov e d  in the 
German B a s in. 

/ 
In an app endix s o me re mark s to an anonymous p aper by B YST RICKY are 
given. 

*) An s chrift der V erfa s s er:  D ipl. Ge ol. J?r. He inz Kozur, DDR - 6 1 Me in in
gen, Sta atli che Museen und Dr. Rudolf M o c k ,  Lehr stuhl für Ge olog ie 
und Paläont olog ie der N aturwi s sen s chaftlichen Fakultät der Kome n s ky 
Univers ität, Brat i slava,  Gott waldovo na m 2 ,  C SSR 





Schon s e it lange m i st be kannt , daß die Haupt sp altengenerat ion in den Hall 
stät t e r  Kalken de s Salzka mme rgute s im Nor gebildet wurde. De r genaue 
Z e itpunkt de r Sp altenbildung war jedo ch unbe kannt. So s c hre iben KR YSTYN 
SCHÄFFER & SCHLAG ER ( 19 7 1 ): " Z e it de s H ellkalke s und de s Hangend 
Rotkalke s. Währ end die se r z i e ml i ch l angen Z e it spanne bilde t s i ch d a s  
we itau s g r ößte Spalt e n s y s t e m  au s ,  de s s en Füllun ge n häufig mehre re Mete r 
b r e it we rden und dann in de r Ka rte  au sge s ch ieden we rden konnten." Na ch· 
den A rbe iten von KO Z UR ( 1 9 7 2, a ,  b, 1 9 7 3  a ,  b, c ) ,  KO ZUR & MOCK 
( 1 9 7 2  a )  und KO Z UR &  MOST L E R  ( 1 9 7 2 )  is t  es  e r stmals mögli ch,  da s Sevat 
mit Hilfe von C onodonten exakt zu unt e r gliede rn. D a s  gl e i che ist nach den 
u mfan gr e i ch e n  detailli e rten Unte r suchung e n  von MOST L E R  ( 19 68 a, b, 
1 969, 1970, 1 9 7 1 ,  1 9 7 2  a, c) au ch mit Hilfe von Holothur ien - Skle r iten 
mögli ch (vgl. hi e rzu au ch KO Z U R  & MOC K ,  in D ruck). Auf de r B a s i s  die 
s e r  Unte r su chungen s c hien e s  un s wün s ch en s we r t ,  das  exakt e Alte r de r 
Haupt spaltengene r at ion in den H all stätt e r  Kalken Ö s t e r r e i chs  und de r Slo 
wake i  zu unt e r suchen. W egen de r be grenzten P r obenzahl mü s s en die E r 
g e bn i s s e  hin s i chtl i ch de r Hall stätte r T r i a s  Ö st e r r e i ch s  al s vo rl äufige s 
E r gebn i s  be t r a chtet  we rden,  wäh r end in den Hall stätte r Kalken de r Slowa 
ke i  alle un s b e kannten Sp altenfüllungen i n  den Hall stätt e r  Kalken in de r Um
gebung de r Lokalit ät Sil i c ka B r e zova unte r su cht wurden. 

1 . ) D a s  Alte r de r Sp al tenfüllungen in den Hall stät t e r  Kalken de s Slowaki
s chen Kar ste s 

Obe r t r ia. s s i s che Sp altenfüllungen konnten wi r im Slo wak i s chen Kar st bishe r 
nur in de r Umgebung von Sili c ka B r e zova nach wei s en. E s  handelt s ich 
dur chweg um G r aukalk e ,  die t e il s  r e ich an B r a ch iopoden und M u s ch eln , 
te il s  makrofo s s ilfr e i  s ind. Gelegentlic h ,  s o  z. B. obe rhalb de s neuen 
Ste inb r u c h s  von Silicka B r e zova t r it t  als Spaltenfüllung e in e  M i s chung von 
übe r wi egend g r auen und unte rge o rdn et r oten Kalken auf. Im n e u en Ste in 
bruch , so wie in s e ine r  un mittelba r en Umgebung t r e ten z we i  Gene rat ionen 
von Spalt enfüllun gen auf: hellg raue Lumachell enkalke mit zahllo sen kle inen 
B r ach iopoden md Mu s c heln ,  die Spalten von wen igen cm b i s  zu c a. 30 c m  
B r e ite  au sfüllen ,  und mak r ofo s s ilfr e ie ,  dunk elg raue , ton r e i che Kalk e ,  die 
in 1 0-20 cm bre iten Sp altenfüllung en an ge t r offen we rden. Nach C onodon 
ten und Holothur ien - Skle r iten s ind be ide Sp alt enfüllun gen e t wa gl e i chalt r ig. 

Fol ge nde s t r atigraph i s ch wichtige C onodont en - A rten und Holothur ien 
Skle r ite  wurden in de r Spaltengen e r at ion I ( hellg raue Lum:a chellenkalke )  
n a chg e wi e s en: 
C onodonten: Parvigondolella andru s ovi KO Z UR & M O C K  und e in ige Z ahn 
r e ihenconodonte n ,  die für die  detaillie rte  Unt e r gliede run g de s Sevat k e ine  
Bede utung haben. 
Hölothur ien - Skle r ite :  
F i s sobr ac tite s sub s ymme t r i cus KRIST AN - T OLLMANN 
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P r a eeuph r onide s mult ipe rfor atu s MOST L E R  
P r a e e uph r onide s robu stu s MOST LE R 
The elia s t ellife ra  stellife r a  ZANKL 
The elia stellife ra  b i stellata KO Z UR & MO C K  
The elia r o s e tta KRISTAN - T OLLMANN 
The elia va r iabili s ZANKL 

In de r Spaltengene ration II (dunk elg r aue Kalke ) wu rden folgende s t r at ig r a
phi s c h  wi chtige Mik rofo s s ilien na chge wie sen: 
C onodont e n: Parvigondolella andru sovi KO Z UR & MOC K s o wi e  Z ahn r e i 
hen c onodonten. 
Holothu rien - Skie r ite : 
A c anthothe elia ku eppe r i  MOST L E R  
C al clamn a  ge r man i c a  FRI Z Z EL L  & EXLINE 
F i s  s obra ctite  s sub symme t r  i cu s  KRIST AN - T OLLMANN 
The elia k r i stanae  MOST L E R  
T h e elia pet a s ifor mi s KRI STAN - T OL LMANN 
The elia plano rbi cula MOST L E R  
T h e e lia r o s e tta KRISTAN - T OLLMANN 
T h e e lia stellife ra  stellife r a  ZANKL 
The elia stellife ra bistellata KO ZUR & MOC K 

N a c h  C onodonten la s s en s i c h  alle Spaltenfüllun gen (Gen e r at ion I und II )  
in de r Umgebung von Sili c ka B r e z ova in die P a rvigondolella andru s ovi  A.
Z. e in s tufen. D ie Parvigondolella andru sovi A. - Z. läßt si c h  mit  de m 
(unte r en) T e il de r C o c hlo c e r a s  sue s s i - Z on e  (n a c h  KO ZUR 1 97 3  b obe r e s 
Sevat) kor r elie r e n. Au ch die Holothurien- Skle r ite e rlauben e ine  Ein s tu 
fun g in da s obe r e  Sevat. B e sonde r s  wi cht ig i st in di e s e m  Z u s a mmenhang 
da s V o rkommen von T h e elia stellife r a  bistellat a ,  A c anthothe elia kueppe r i ,  
P r ae e uph r on ide s r obu stu s und T h e elia k r i stanae , die alle s a mt e r st i m  
höh e r e n  Sevat e in s et zen. The elia k r i stanae hat ih r e  Hauptve rbr e itung so
g ar e r st in de r h e r n s t e ini  A. - Z. de s obe r s ten Sevat. Da die se  A r t  nu r in 
de r Spaltengene r at ion II vo r kommt , könnte die s e  g e r ingfügig jünge r s e in 
als d i e  Spalte ngene rat ion I. 

Z u r  T iefen r e i chweite  de r Spaltenfüllun gen wä r e  zu sagen , daß beide G ene
r a tionen im we s entlichen nur in unt e r  b i s  mittel sevati s chen Sch i cht_en 
( R ot k alken) an getroffen wu r den . D ie Spaltenfüllungen de r Gene r ation I 
(hellg r aue B rachiopodenlumachellen )  r e i c hem jedo c h  z. T. b i s  in de n "We t 

_te r ste inkalk" hinab. D a  wi r bi she r die se  Spalte nfüllungen noch ni cht au f 
C onodonten und Holothu r i en - Skle rite unt e r sucht habe n ,  i st e s  nach de r li 
tholog i s chen und mak rofo s s ilmäßigen Übe r e in st immung zwar wahr s ch e in 
li c h , abe r  n i c ht s i che r ,  daß die s e  Spaltenfüllung wi rklich mit denjen igen 
de r G en e r at ion I gle i chalt r i g  s ind. An de r Spalt ennatu r be s t e ht jedo ch 
ke in Z we ifel. F rühe r wu rden die s e  Spalten ni cht al s s ol che e rkannt und 
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als G r e nze zwi schen dem ladini schen und de m ka rni schen Ant e il de r 
"W ette r st e inkalke" ange se hen.  Ge s t e ine, de s in be iden Spalt enfüllungen 
angetroffene n  Alte r s  wu rden in Silicka Brezova bi she r nur in die s en 
Spalt e nfüllungen beobacht e t .  Sch ichtlage r die se s Alte r s  s ind ent wede r ab 
getr agen worden ode r  nicht aufge schlo s s en. In Bohunovo da ge gen finden 
s ich rote Kalke mit Pa rvigondolella and ru sovi im alle robe r s ten T e il de r 
Hall stätte r Kalke unmittelba r ( wenige cm) unte rhalb de r gr auen Zlambach
schicht en. D a s  gle iche i st auch in de r Lokalität Maly M lyn sky vrch zu e r 
wa rten, die unwe it von Silicka B r e zova l iegt. H i e r  folgen unt e r  rhäti schen 
Zlambachme rgeln mit Ammoniten g r aue Kalk e mit M i s ikella he rn steini 
und nach e iner  ku rzen P rofilunte rbrechung be r e it s  rote Kalke de r obe ren 
bidentatu s - Zone. In de m dazwi schen lieg enden Übe r gang sbe r e ich zwi 
schen den rot en Hall stätte r Kalken und den gr auen Kalkern mit M i s ikella 
he rns t e ini  muß de r Be r e ich m it Parvigondolella andru sovi liegen. Zur 
Klä rung de r Abfolge s ind Schürfe vo rge sehen. Schon in de r obe r s ten biden
tatu s - Zone von Silicka Brezova se tzt e ine r e ch s ellage rung von roten 
Hall stätte r Kalken mit g r auen Kalken e in* , so daß die Parvigondolell a 
andru sov i - Zone auch i n  Silicka Brezova ( wie i n  Bohunovo) a n  de r G r e nze 
zwischen Hall s tätte r Kalken und Zla mbach schicht en li egen dürfte.  D i e  B e 
deu tung die se r Fe s t s tellung wird im Ab schnitt 3 di skut ie rt. 

2 . ) Die  Alt e r s s t e llung de r Haupt spaltengene r at ion in de r T r i a s  de s Salz 
kamme rgute s 

*) Fußnote : D i e  W ech sellage r ung von roten Hall stätt e r  Kalken mit g r auen 
Kalk en i m  obe r en Te il de s P rofil s Silicka B r ezova wurde bis in jüng ste 
Z e it von B YSTRICKY te ktoni sch- s t r at i g r aphi sch fehlgedeutet. BY
STRICKY ( 1 9 73: 5 2) sch r e ibt: " Con s equ e ntly, the light - colau r ed lime 
stone s a r e not the ove rlie r of the Halls tatt lime stone s ,  but a s y s t e m  of 
slice s of light - colou r ed L adinian and Ca rnian lime stone s with subs ided 
s malle r block s of the Nor ian Halls tatt lime stone s . "  BYSTRIC KY s ieht 
al so die W e chsellage rung von hell g r au en Kalkern mit rot en Hallstätte r 
Kalken im Hang enden de r du rch weg rötlichen Hall s t ätte r Kalke als t e k 
toni sche Ve r schuppung von ladini sch/ka rni schen, gr auen Kalk en mit 
rot en Hall stätt e r  Kalk en an, w e il die mit te ktoni schen Kontakt übe r die 
s e r  W echs ellage rung fol genden ladini sch- ka rni s ehen Da sycladaceen
Kalke litholog i sch g roße Ähnlichk e it mit  den he llg r auen Kalken de s 
obe r sten Nor habe n. W i r  konnten jedoch so wohl in den roten al s auch in 
den dazwi schen liegenden hellg rauen Kalken Conodont en und Holothu r ien 
Skle rite de s höhe ren Sevat finde n. Die tektoni s ehe Ab s ehe rfläche dü rfte 
hi e r  an de r Ba s i s  de r Zlambachschichten gelegen habe n, die e inen li
thologi sch vorgeze ichne ten Gle ithor izont bildet. 
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Au s der T r i a s  de s Salzka mme rgute s haben wi r bi she r  nur wenige n o r i s che 
Sp alt enfüllun gen un te r s ucht , die  abe r alle da s gle i che Alt e r  aufwe i s en. 
W e ite r e  Unt e r su chungen mü s sen ze igen,  ob die ge wonnenen E r g ebn i s s e 
hin s ichtlich de r Alte r s st ellung de r unt e r suchten Sp alt en au s de r Haupt 
sp altengen e r at ion de s Salzkamme rgute s fü r die Hall stätt e r  Obe r t r i a s  de s 
ge s amten Salzkamme r gute s ve rallg e m e in e r t  we rden kann. 

F olgende Sp altenfüllun gen wu rden unte r  sucht: 
11Bank B 311 au s de r 11Typu slokalit ät11 de s Tuval (vgl. KH.YSTYN 1 9 7 3 ,  Abb. 
4 ) D i e s e  11Bank11 wu rde von KRYSTYN ( 1 9 7 3 )  ohne B e we i s  al s Un·te rno r  an 
ge s e h en .  In W i rklichk e it handelt e s  s i c h  um e ine  Sp altenfüllung ,  die r e i ch
lich obe r s evat i s che  C onodont en und Holothu rien - Skle r ite  füh rt. Auf die 
völl ige  s t r at i g r ap h i s che  Fehlde utung e ine s g r oßen T e ile s die s e s P rofil s 
du r ch KRYSTYN (19 7 3 )  i s t  be r e it s  KO ZUR ( 1 9 7 3  c )  e in g e g angen ( s iehe  
dort ). 

Au s de r11Bank B 311 wu rden die folgenden s t r at ig r aph i s ch wichtigen C on o 
donten -Arten be st immt:  R e i ch lieh Mis ikella he rn st e in i  (MOSTL E R) , s o 
wie Z ahnr e ihen c onodont en. E in Exe mplar von Metap olygnathu s zapfe i 
KO ZUR. 

F olgen de s t r at ig r ap h i s c h  wichtige Holothur ien Skle r ite wur den in de r 
11B ank B 311 n achge wie sen: A c anthoc audina exlinae MOST L ER ,  Eoc audina 
a c anthocaudino ide s MOST LE R ,  F i s  sobr ac t ite s sub symmet r  i c u s  KRIST AN 
TOL LMANN , Pun ctat it e s t r iangula r i s  (MOST L ER ) , The elia immi s s orbi
cula MOST L E R ,  Th. p et a s ifo rmis  KRISTAN - T OLLMANN, Th. s imon i 
KO Z UR & MOC K ,  T h. stellife ra  st ellife r a  Z ANKL , Th. s tellife r a  b i stel
lat a  KOZUR & MOC K. D i e  C onodont e n - A s s oziation m it r e i chlich Mi s ikel
l 'a  h e r n ste in i  sp r i cht fü r e in e  Ein stufun g  i n  h e rn ste in i  A .  - Z. de s obe r sten  
Sevat, die  s i ch mit  de r C o chloce r a s  sue s s i  · Z one  kor r elie r en läßt. Gegen 
die s e  Ein stufung sp r i c ht da s e ine Exe mplar von Metapolygnathu s z apfe i ,  
d a  die s e  A r t  ih r e  Hauptve rbr e itung im ba s alen Sevat und ih re bi she r be 
kannte  obe r e  R e ich we it e  i m  unte ren Sevat hat. M. z apfe i wurde abe r s e h r  
wah r s c heinli ch au s de r Spalten wand he rau sgelö s t ,  w i e  m a n  da s a u c h  be i 
and e r en Sp altenfüllungen be obachten kann , die  neben den je we ilig en C on o 
dont en de r Spaltenfüllung e n  ganz unt e r ge ordn e t  a u c h  C onodont en au s de m 
Nebenge st e in de r Spalten enthalten. W e gen de m ge r in gen Un s iche rhe it s 
fakto r ,  de r da s e in e  Exe mplar von M. z apfe i b r ingt ,  i st die s t r atigrap h i 
s c he Aus sage k r aft de r aufge fundenen Holothurien- Skl e r it e  s e h r  wicht ig. 
D i e  Holothu r ien -A s s oz iat ion i st char akte r i s ti s ch fü r die h e rn s t e in i - A. - Z.  
A c anthocaudin a  exl inae  und E o c audina a c anthoc audinoide s s ind auf die 
h e rn s t e ini A. - Z. be s ch r änkt bzw. s e t ze n  hie r e r stmal ig e in ,  all e  ande ren 
A r t e n  komm en s o wohl in  de r andru s ovi A. - Z.  al s auch in de r h e rn s t e ini  
A.  - Z . vor  b z w. haben e in e  n o ch g r öße r e  s t r atig r aphi s che R e i ch we ite . 
D a m it kann die Ein s tufun g in die he rn s te in i - A. - z. al s ge s i chert  gelten. 
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Am Som m e raukogel wu rden von un s zwe i Spaltenfüllungen unte r su cht 
(L age im Gelände s iehe  Abb. 1 ) .  Be i den Exkur s ionen zum T r ia s kollo
quium in W ien wu rde die Spaltenfüll ung Ö - 1 9  von KR YSTYN, wie so oft 
ohne jeden Be we i s ,  in s M ittelnor e inge stuft. In de r s chmal e n  Spalte (Pro
be Ö - 1 9) wu r den folgende str atigr aph i s ch wichtige Conodonten na chgev.ne
s en: M i s ikella he rn ste in i  (MOSTLER) sowie e in ige stratigraphi s c h  unbe 
de utende Zahn r e ihen conodonte n .  An stratigraphi s ch wichtigen Holothur ien· 
Skl e r iten tr eten folgende Arten auf: A c anthoc audina exl inae MOSTLER , 
The el ia k r i stana e  MOSTL ER , Th. stell ife r a  stell ife r a  ZANKL und The e l ia 
stell ife r a  bi stellata KOZU R  & MOCK . In de r br e iten Spalte (Probe Ö - 2 1 ) 
tr itt genau die gle iche Conodonten - und Holothu rien - A s soziation auf.  Un
te r s c hi ede e rgeben s i c h  nur in  de r Häufigke it de r e inze ln en A rten .  Da e s  
s ich be i de r Probe Ö - 2 1  u m  e in en b r e kziö s en Kal k  handelt,  i st ni cht au s 
zu s c hl ießen , daß hie r in a u c h  noch Kompone nten mit etwa s abwe ichenden 
Alte r auftreten könn e n ,  wie da s bei brekziös e n  Struktu ren in den Hall stät 
te r Kalken s e h r  oft de r Fall i st .  D i e  un s vorl iegende Probe ze igt abe r 
Ein - Ze itigke it an . Be ide P roben l a s sen s i ch dur ch die Conodonten in die 
h e r n ste in i A .  - Z. ( = Cochloc e ra s  sue s s i - Zone , obe r ste s Nor) e in stufe n .  
Dur c h  d i e  vorkommenden Holothur ien -Skl e rite wi rd die s e  Ein stufung be 
kr äftigt. D i e  dr e i  unte r suc hten Spaltenfüllungen s ind al so völl ig gl e ichal 
tr ig. Au s Sammlung s mate r ial l iegen un s noch 4 we ite r e  al s Spaltenfüllung 
dekl a r ie rte P r oben vor ,  de ren gen aue Lokali s ie rung unkla r  i st .  D r e i  
stammen vom Somme raukoge l ,  be i e in e r  fand s i ch n u r  die Angabe Hall 
stätte r Kalk, .  Ö ste r r e i c h .  Auc h  die s e  4 P roben l a s sen s i ch in die h e r n 
ste in i A .  -Z.  e in stufe n .  We ite r e  Unte r su chungen a n  e indeutigen Spalten 
füllunge n  au s de r Hall stätte r Obe rtr i a s  mü s s en klä r en ,  ob s ich  di e s e 
Beoba c htungen h in s i c htl i ch de s Alte r s  de r Haupt spaltengen e r ation im ge 
s amten Salzkamme rgut be stät igen l a s s en .  Nach den unten folgenden Au s 
füh r ungen i st zu ve r!:)uten , daß s i c h  die h i e r  vorgel egten Ergebn i s s e  ve r -
allge mein e rn l a s sen* . · · 

*) Von den be i KR YSTYN; SCHÄFFER & SCHLAGER ( 1 9 7 1  a, S .  2 8 7) auf 
geführten Spaltenfüllungen gehör en die folgenden wah r s c he inlich  zur 
h e rn steini A . - Z. : a)  Spalten im obe rnor i s chen Graukalk (Mühltal , 
H e rn ste in) . D e r  Graukalk s elbst ge hör t  zur obe r sten bidentatu s - ,  �
dru sov i - und i m  obe r sten Te il be re it s  zur h e rn ste in i  A . - Z. Die Spal 
tenfüllungen s elbst müßten etwa s jünge r s e in und dahe r entwede r eben 
fall s noc h  zur h e rn ste ini A . - Z. ode r zu r posth e rn ste in i A . - Z. ge hör en , 
wobe i da s e r ste r e  wah r s ch e inl iche r i st. b) M ill ibrunnkogel ,  Sch ichten 
mit Cladi s c ite s r ub e r  (nach Sammlung s mate r ial) . c) Pöt s chen ste in , La
ge r mit Cladi s c ite s rube r (n a c h  Sammlungs mate r ial) . Ein s c h r änkend 
muß hie r beme rkt we rden , daß Alte r s e in stufungen n a c h  alte m Samm
lung s mate r ial e inen sehr großen Un s i c h e r h e itsfaktor sowohl hin s icht
l i c h  de r He r kunft , vielme h r  abe r h in s i c htlich  de r Ein stufung und vor 
all e m  de r Gl e i chalt r igke it de r Proben aufwe i s e n .  
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Sediment e a u s  Schi chtlage rn in de r Hall stätte r Obe rtr i a s ,  wel che s i ch in 
die he rn ste in i A . - Z. e in s tufen l a s sen,  stamme n dur chweg aus dem Übe r 
gang s he r e i ch zwi s chen den Hall stätte r Kalken und den Zlamba chs chi chte n  
und z .  T .  a u s  dem nor i s che n Ante il de r Zlamba chs chi chten (Cochloc e r a s
M e rgel) s elbst.  D i e  Bedeutung die s e s Befunde s wird im folgenden Ab
s chnitt diskutie rt. 

3. ) Tekton i s che Schlußfolge r ungen au s de r E in stufung de r Haupt spaltenge 
n e r ation in den Hall stätte r Kal ken de s Slowaki s che n  Kar ste s und de s 
Salzkamme rgute s 

D i e  in s i ch gl e i chaltr igen Füllungen de r Haupt spaltengen e r ation de r Hall
stätte r Kalke de s Salzkamme rgute s s ind nur ge r ingfügig jünge r al s die in 
s i ch ebenfall s gl e i chaltr ige ·.Haupt spaltengen e r ation de r Hall stätte r K alke 
de s Slo wak i s chen Kar ste s .  Be ide l as sen s i ch in  da s obe r e  Sevat e in stufen. 
In S ch i chtlage rn fällt de r Ze it r aum de r Spaltenve rfüllung (und wohl auch 
de r Spaltenbildung) sowohl im Slowaki s chen Kar st al s auch in de r Hall stät 
te r Obe rtr i a s  de s Salzkamm e rgute s mit de m G r e nzbe r e i ch zwi s chen Hall 
stätte r Kalken und Zlambachs chichten zus amm en .  D a r au s  e rgibt s i ch die 
folgende Schlußfolge r ung. Sowohl im Slowaki s chen Kar st al s auch im Salz
kamme rgut fanden im obe r sten Nor in  e inem auße rordentl i ch kurzem Zeit-
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inte r vall ge r manetype Be wegungen statt, die s i c h  in ein e r  lebhaften 
Bru c hte kton ik äuße rn. Al s Folge die s e r Be wegunge n kam e s  zu e ine r V e r
stä rkung de s Rel iefs, wa s zu so starken kl a sti s c hen Sc hüttungen führte, 
daß die Hall stätte r Fazie s endete. W ir haben es hie r mit altkim me r i s chen 
Be wegungen zu tun. Die große Entfe rnung zwi s chen de r Hall stätte r T r ia s 
und de r T r ia s de s Slowakis chen Ka r ste s legt die V e r m utung nahe, dad 
die s e  altkimme r i s che Bruchte kton ik regional we it ve r b r e itet wa r.  Ent
spr e c hende Unte r suchungen im ge r man i s c hen Be cken ze igten, daJ3 hie r 
na ch e in e r  Pha s e  vor\\�Egend pel iti s che r Sedimentation (Ste inmerge lkeupe r )  
im ob e r sten Nor (po ste r a - Sand ste in ) und im Rhät we it ve r b r e itete kl a s ti
s che Sc hüttungen (Sand ste ine ) auftr eten. Au ch da s spr icht fü r e ine be
trächtl iche Er höhung de r Rel iefene rgie und läßt s i c h  n i c ht bzw. ni cht nur 
du r ch Kli maände r ungen e r klär en. Auße rdem l iegt da s obe r ste Nor oftmal s 
diskordant auf ve r s c hiedenen Se r ien vom Obe r en Mu s c he lkalk b i s  zu m 
mittle ren Ste in mergelkeupe r, so daß e s  viele rorts zu stä rke ren relativen 
Be wegungen in e inze lnen Struktu ren gekommen s e in mu13, de ren Alte r zwi
s chen de m mittle ren No r und de r Rhätb a s i s  lag (die Kor r e l ie rung de r li
thostratigr aphi s chen Einhe iten de s ge r mani s c hen Be cken s mit de r inte rna
tionalen T r ia sgl iede rung ist  be i KOZ UR 1 9 7 2  b und in D ru ck zu entnehmen). 

Al s übe r r a s chende s Ergebn i s  kann man al so fe ststellen, daf3 die altkimme
r i s c hen Be wegungen sowohl in de r nordalpinen al s au ch de r ge rman i s c hen 
T r ia s  etwa gle ichze itig im obe r sten Nor e in s etzten und etwa im gl e i c hen 
Au s maß abl iefen. Es handelt s i c h je we il s  um ge r manotype, in de r ge r ma
n i s c hen T r i a s  mehr we itspann ige, in de r T ethy s auf enge m Raum diffe rie
rende V e rtikalbe wegungen. Die no rdalpine T r ia s hatte da s e igentl i che 
Geosynklinal stadiu m vor die s e m  Ze itpunkt noch ni cht e r r e i cht. Die s ze igt 
e inmal mehr die auße rordentliche  Bedeutung diffe r ie re nde r V e rtikal be we
gungen fü r die Geosynkl inalentwi cklung. 

Anhang : Be me rkungen zu e in e r  anonymen Be il age zu m Exku r s ion sführe r 
(Exku r s ion D )  de s X. Kongr e s s e s  der KBGA 

In den letzten Jah ren wu rden in de r slowak i s chen T r ia s  vor all e m  Dasycla
da c e en un die ganz ve re inze lt vorkommenden Ammon iten zu stratigraphi 
s chen Ein stufungen ve r wendet. D i e  a b solute Vorrangstellung de r D a s ycla
da c e en e rgab s ich daraus,  dal3 in de r slowak i s c hen T r ia s  dur ch B YST RI
CKY we sentl i c he Grundlagena rbe iten be i de r E rfor s chung die s e r  Fos s il ien 
gel e i stet wu rden. Be i all e r  Bedeutung, wel che die Da syclada c e e n  vo r al
lem al s Fazie s indikatoren haben, sollte man aber ni cht übe r s ehen, daß 
sie nach den neue sten Unte r su c hungen von OT T (19 7 2 )  und anderen Da sy
clada c e en-For s ch e rn nu r e ine stratigraphi s che 4 - Gl iede rung de r Mittel
und Obertr ia s zula s s en. Übe rdie s fehlen s ie in allen Schichten, die in 
größe r e r  W a s s e rtiefe abgelage rt wu rden . 
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Die stratigraphi s che Bedeutung de r Ammon iten ist unbe str itten. Ihr str a 
tigr aph i s che s Auflö sungsve r mögen entspri cht i n  de r Tr i a s  etwa de m de r 
Conodonten. Le ide r gibt e s  in de r Trias  nu r wen ige Gebiete, wo Ammon i 
ten häufig auftr eten und a u c h  dort s ind s ie me i st auf e inzelne Bänke kon 
zent r ie rt, wäh rend sie  in den dazwi s chen l ie genden Schichten entwede r 
völl ig fehlen ode r s e h r  s e lten s ind. De mentspr e chend kann man auch n u r  
a n  wenigen Stellen de r Erde i n  de r T r ia s  p r akti s ch an wendba re  F e in st r a 
tigr aphie n a c h  Ammon iten betr e iben. Für pr akti s che Bel ange s ind die Co
nodonten be i we ite m be s s e r  ge e ignet, da s ie in mar inen Sedimenten e ine 
fa st un ive r s elle Ve rbre itung aufwe i s en, wobe i s ie alle rdings au s kl a sti
s chen und n i c ht s chl ä mmba ren Se r ien n u r  s chwe r ge winnba r s ind. In  de r 
Slowake i tr itt die s e  unte r s chiedl iche Bede utung de r A mmon iten und Cono
donten fü r die pr akti s chen Bel ange de r F e in stratigraphie be sonde r s  sta rk 
zutage. Währ end die  Conodonten e ine auße rordentl i c h  we ite Ve rbre itung 
ze igen und me i st s eh r  häufig s ind, finden s i c h  Ammon iten nur in wenigen 
Lokal it äten und au c h  hie r au ße r de r Lokal ität Bl e s kovy prameu be i D rnava 
s e h r  sporadi s ch. Übe rdie s handelt es s i c h  dabe i z. T.  u m  stratigraph i s c h  
wen ig au s s age kr äftige A rten und G attungen, die i n  ihrer stratigr aphis chen 
R e i chweite u m str itten s ind. So stufte BYSTRICKY ( 1 9 7 2) die Ammoniten 
faunen de r Schreye r al mkalke du r c h weg in die Pa r a c e r atite s tr inodosu s 
Zone ein, n a c h  BYSTRICKY ( 1 9 73) soll die gle i c he Fauna die avi s ianu s - Zo
ne anze igen (die Motivation für die U mstufung de r str atigr aphi s ch m e i st 
wen ig au s s age k r äftigen A rten und G attungen au s den Schr eye r al mkalken 
dü rfte wohl in den neuen Ein stufungen die s e r  Schi chten m it Hilfe von Cono
donten n a c h  MOCK l iegen). Nach Conodonten ge hör en nun abe r die Ammo
niten-führ enden S c h r eye r al mkalke te il s zu r tr inodo s u s- Zone (unte rgeord
net), te il s zu r av i s ianu s - Zone (übe r wiegend). Bei den Ammonite .n tr eten 
oftmals nur A rten auf, die sowohl in de r tr inodos u s - al s au c h  in de r avi
s ianu s- Zone vorkomm en. Be i sol c hen F aunen war al so wede r die du r ch 
ge hende Zuordnung zu r tr inodos u s-Zone (BYSTRICKY 1 9 7 2) mögl ich, 
noch haben die s e  F aunen Be we i s k r aft fü r die Zuordnung zur avi s ianu s - Zo
ne,  wie BYSTRICKY e in Jahr späte r ann immt. Aus karn i s chen Schi chten 
von Sil icka Brezova wird e ine Ammon iten -A s soziation m it Sty r ite s cf. 
trop itifo r m i s , Ar ce ste s (Pa rar  c e  ste s) sublabiatu s und Megaphyll ite s ja r 
ba s angeben, wen ig höh e r  soll n u r  Paratrop ite s phoebu s vorkommen. Die 
;;;te re  A s soziation wu rde noch von BYSTRICKY ( 1 9 7 2) in da s Jul  e inge 
stuft, obwohl die G attung Styrite s nur au s de r Moj s i sovi c s ite s ke r r i-Zon e 
be kannt i st .  W enn abe r de r unte re  Ammon itenhor izont zu r ke r r i-Zone ge 
hört, dann i st e s  wiede r u m  unve r ständl i c h ,  war u m  darübe r e ine Art  aus  
de r well e r i-Zone auftr itt. Nach den r e i c hl ich vorkommenden Conodonten 
ge hört de r ge s amte Be r e i ch, wo die oben gen annten Ammon iten vorkom 
men, in die welle r i-, vielle icht auch z. T. noch in die dill e r i- Zone (die 
genaue Hor izontie rung de r Am mon iten i st unklar.  De r Be r e ich  un mittelba r 
obe r halb de r Da syclada c e en - Kalke, sowie die W e ch s ellage r ung zwi s chen 
Da syclada c e e n - und Cr inoidenkalken gehört nach Conodonten zu r dill e r i 
Zon e, de r übe r�gende Te il de r "light- colou r ed bedded lime ston e s" ge -
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hört zu r well e r i- Zon e). Das  Auftr eten von Pa r atropite s phoebu s steht mit 
de r Alte r s e in stufung nach Conodonten in Übe r e in stimmung, da s angebl iche 
Auftr eten von Styr ite s cf. tropitiformis  dagegen n i c ht. Auf die Lokal ität 
Drnava und die s c heinba r en W ide r sprüche zwi s chen ihr e r  rhäti s c hen Bra
chiopodenfauna und ihr e r  " s e vati s c hen" Ammonitenfauna ist  be r e its KO
Z U R  ( 1 9 7 3  b) e ingegangen ( s ie he dort).  Na c hde m sol che ange bl i c h  e indeu 
tig s evati s chen L e itfo r men wie M egaphyll ite s in s e ctu s s i ch al s c har akte r i� 
sti s c he A rten de s Unte r r hät s he raus stellten, die au c h  noch im Obe r r hät 
(Chori stoc e r a s  ma r sh i - Zone) und wohl auch im höhe r en Sevat vorkommen, 
die Gattung Pe r ipl e u r ite s nach WIED MANN ( 1 9 7 3) e in Synonym von Chori
sta c e r a s  ist  und die r e stl i c hen auftr etenden Gattungen sowohl au s de m Nor 
al s au c h  au s de m Rhät bekannt s ind (fa st alle r e i chen bis in s Obe r r hät! ) , 

i st de r W ide r spruch zwi s chen den B r a c hiopodenfaunen, die höhe r e s Unte r 
r hät anze igen und den Ammon itenfaunen, die ange bl i c h  e inde utig sevati -
. s c he L e itformen s e in sollen, zugun sten e ine s unte r r häti s chen Alte r s  die 
s e r Faunen geklä rt. Dafü r spr e chen auch die Mikrofaunen, vor all e m  die 
Holothur ien-Skl e r ite und For amin ife r en, abe r au c h  die Ostr a coden. Mit 
de r obigen Aufzählung s ind die Ammonitenfaunen de r slowakis c hen Tria s 
s chon we itgehend e r s c höpft (vgl. Exkur s ion sfüh r e r).  In allen dr e i  Fällen 
wü rde e ine  stratigraph i s che E in stufung alle in nach den A mmon iten beim 
heutigen Kenntn i s stand mehr Ve r wi r rung al s Nutzen br ingen. W egen ihr e s  
auße rordentl i c h  s elten en Vor kommen s we rden die Ammoniten auch in Zu 
kunft ke ine Bedeutung fü r die prakti s che Fe in stratigr aphie e rl angen. Ge 
rade wegen ihr e r  Seltenhe it sollte abe r j ede r neue  Fund von Ammon iten 
größte Be achtung finden, n i c ht zuletzt, we il dadu r ch di r e kte Kor r ehe r un 
gen mit de r Orthoc hronologie mögl i c h  s ind, die ande r we itig n u r  indi r e kt 
übe r die Pa r a chronologien n a c h  Conodonten, Holothurien, For amin ife ren, 
Lamell ibran chiaten, Brach iopoden, Sporamorphen etc.  zu e r r e ichen s ind. 
J e  umfa s s ende r die ve r s c hiedenen Fos s il ien bea rbe itet we rden, um so s i 
c he r e r  wi rd d i e  str atig r aph i s c he und ökologi s c h - fazielle Au s s age kraft. 
Dab e i  sollten au ch sol che Fos s ilgruppen h e r angezogen we rden, die bis vor 
ku rze m  noc h fa st völl ig unbe kannt wa ren. So l iefe rn die Rove a c r iniden im 
Obe rladin und Karn n a c h  den grundlegenden Unte r su chungen von MOSTL ER 
( 1 9 7 2  b) au s geze i c hnete L e itfos s il ien, die e ine  s e h r  detaill ie rte Unte rgl i e 
de rung e r mögl ichen. D ie obe rkarnis chen Schichten von Sil i c ka Brezova 
s ind auße rordentl i c h  r e i c h  an Rove a c r iniden und die Ein stufungen nach Co
nodonten konnten mit Hilfe von Rove a c r iniden s eh r  gut unte r maue rt we r
den. Au sgeze ichnete stratigr aph i s che Ergebni s s e l ießen s i c h  auch mit 
Holoth u r ien-Skl e r iten e rzielen und sogar die Mikrop roble m atica, die s i ch 
sowohl in Schl iffen al s auch in Lösungs rück ständen oftmal s in großen Men 
ge n finden, könnten in de r Zukunft große Bedeutung e rl angen. Wenige r für 
die detaillie rten, fe in str atig raphi s c hen Unte r su c hungen, dafü r abe r umso 
me hr fü r die Kor r el ation von ma r inen mit ni c htma r inen Se r ien  (z. B. Kar 
patenkeupe r), haben die Spor amorphen auße rordentl iche Bede utung. Sehr 
wenig be kannt ist  dagegen bi she r übe r die Ostra coden au s de r Slowaki
s c hen Tria s, obwohl s ie fast in all en Sedimenten s e h r  häufig s ind. Sie la s -
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s en s i ch abe r oftmal s ni cht aus den Sedimenten ge winnen, da s chlämmba r e  
M e rgel s e hr s el ten s ind und v e r kie s elte Ostra coden nur in be stimmten Ho 
r izonten (Re ifl inge r Kalke, Schreye r alm - Kalke, karn is che Kalke von Lip
tov s ka Os ada) häufige r angetroffen wu rden . D ie Bedeutung de r O stra coden 
fü r die Paläoökologie de r T r ia s  ist jedoch s c hon heute r e cht bet r ä c htl i c h .  
Ihre  stratigraph i s che Bedeutung wi rd abe r au s den o .  g .  G ründen ähnl ich  
wie  be i den Ammon iten ge r ing ble iben , ganz unabhängig davon , daß die 
O s t r a coden in vielen Gebieten (Pr ika spi - G ebiet,  ge rman i s che s Be cken , z. 
T. a u c h  tethyale Tms) die ents che idenden Le itfo s s il ien stellen . Unte r den 
M ak rofos s il ien kommt in de r Trias  de r W e stka rpaten den Lamellibran c h ia
ten und Brachiopoden die größte Bedeutung fü r stratigraphis che Ein stufun 
gen zu. In die sen Angaben s ind selbstve r ständl ich  k e in e rl e i  We rts chätzun 
gen enthalten , denn e in e  Fos s ilgruppe , die fü r die ge s amte Slowak i s che 
T r ia s wen ig stratigraph i s che Bedeutung hat ,  kann an e inzelnen Auf s c hlü s 
s en übe r r agende ode r all e in ige Bedeutung zukommen und nur die gle i c h 
rangige Bearbe itung all e r  auftretenden tie r i s c hen und pfl anzl ichen Fos s i -

.l ien s iche rt mögl i c h s t  optimal e Ergebn i s s e .  

Na c h  e ine r langen Pha s e  de r e in s e itigen Ü be rbetonung de r Dasy clada c e e n 
Str atigraphie i n  de r Trias  de r Slowake i konnten i n  d e n  letzten dr e i  Jah r en 
e in e  R e ihe beme rken s werte r neue r stratigraph i s c he r Ergebn i s s e  e rzielt 
we rde n ,  die auch große Bedeutung für die Lö sung be stimmte r tekton i s che r 
Probl eme hatten .  Vo r all em mit Hilfe von M ikrofo s s il ien konnten zahl r e i 
che  Praekonzeptionen be s e itigt und e inige makrofos s ilf r e ie Schichtenfolgen 
e r stmal s biostratigraphi s c h e inge stuft we rden . In de r Mittel- und vor al 
lem in de r Obe rtr ia s konnte mit Hilfe de r Conodonten e r stmal s die in den 
l etzten Jah ren e rzielten be a c htl i chen neuen E rgebn i s s e  de r modernen 
Ortho stratigraph ie auc h  auf die Trias  de s Slowaki s c hen Kar ste s übe rtr a 
gen und mak rofos s ilfr e ie ode r - a rme Schichten deta illie rt fe in stratigra 
ph is c h  unte r gl iede rt we rde n .  Die s e n  neuen Ergebni s s en widmete s i c h  die 
anonyme Be ilage zum Exku r s ion sführ e r .  E s  ist wohl in de r bishe r igen geo
logi s c hen L ite r atu r e inmal ig ,  daß e ine  Arbe it anonym e r s c h e int. Wenn 
man jedoch den Inhalt die s e r  Be ilage l i e st,  wird e s  sogl e i c h  ve r ständl i c h ,  
we s halb e s  de r Autor vorzog, s e inen Namen z u  ve r s c h we igen .  Obwohl 
s i c h  die  A rbe it fa st  du r ch we g  mit den s t r atig r aph i s c hen und te kton i s c hen 
Neu e rgebn i s s e n  de r A rbe iten von KOZUR & MOCK befaßt , we rden die s e  
Autoren n u r  dann ziti e rt,  wenn de r anonyme Autor me int,  ihn en Fehl e r  
n a c h we i sen zu könn en. Wenn auch die s e  anonyme A rbe it in ihr e r  primiti 
ven Pol emik n u r  die vielzitie rte "Spitze e in e s  Eisbe rge s "  i st ,  so möchten 
wi r doc h  auf die Pol emik de s anonymen Autor s (D r .  J. BYSTRICKY) , so
we it e s  mögl i c h  i st ,  mit s al chlichen A rgumenten antworten , wenngl e i ch 
wi r s e h r  da r übe r ve r wunde rt s ind, daß D r .  B YSTRICKY ni cht in de r Lage 
ist ,  n e u e  wi s s en s chaftl i c he Erkenntn i s s e, di e s e inen e igenen Praekon 
zeptionen wide r spre ch en ,  ohn e pe r sönlich  bel e idigende Pol emik zu v e r a r
\)e iten. Die s wunde rt un s umso meh r, al s un s e r e  M e liata - A rbe it, de r 
"Ste in de s An stoße s "  k e in e rl e i  Kr itik an den Auffa s sungen BYSTRICKY's 
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oder daran enthie lt, daß er trotz jahrze hntelanger Studien ohne paläontolo
gi s che Befunde da s perrn i s che Alter (bzw.  die Ein stufung die ser Schi chten 
in da s Perm und die untere Untertria s, ba s ale Se i s er Schi chten )  zu e ine m 
Dogma aufgebaut hat. Da die Meliata - Serie ke ine Da syclada c e en enthält, 
konnte s i e  von BYSTRICKY n i c ht e inge stuft werden .  Warum hätten wir 
auf sol che Se lbstverständl i c hke iten e inge hen sollen? BYSTRICKY hat da 
ran An stoß genommen, daß wir etwa s publ iziert haben, da s s e iner M e i 
nung widerspra c h, d i e  b i s her al s so unumstößl ich galt, daß BORZA ( 1 9 6 6 )* 

e inen Erstfund von Globo c haete alpina im Perm der Mel iata - Serie ver
ze ichnete, nur we il BYSTRICKY die Mel iata - Serie in da s Perm e in stufte. 
Schon da mal s hätte die Alters stellung der Mel iata - Serie geklärt werden 
können, wenn n i c ht da s Alter von Fo s s il ien  nach der von B YSTRICKY ohn e 
Be we i se  vermuteten Altersfolge von Schi c hten, sondern da s Alter der 
Schichten na c h  Fo s s il ien  be stimmt worden wäre, denn da s bisher bekannte 
stratigraphi s c h  älte ste Vorkommen von Globochaete alpina i st die Mitte l 
tria s .  Wenn i m  Intere s s e de s wi s s en s c haftl ichen Fort s c hritt s neue W ege 
be stritten  werden, neue Ergebni s s e erzielt und alte korrigiert werden, 
dann ric htet s i c h  da s gegen n ie mand. Geologi s che Fakten s ind objektive 
R e al ität. Ihre Interpretation ist oft s ubje ktiv und nie mand wird von s ic h  
be haupten, daß er fe hl erfre i interpretiert. Nur wer n i c hts  Ne ue s s chafft, 
de m können ke ine Fehler unterlaufen und übernommene kann man so den 
Vorgängern zur L a st legen. Fehl erhafte Interpretationen werden aber nidt 
dadurc h  korrigiert, daß man den oder die interpretierenden Geologen an 
gre ift und verungl impft und glü c kl ic herwe i s e  werden dadurc h  auch richtige 
Erkenntn i s s e  n i c ht fal s ch. So haben wir die voll e Ge wißhe it, daß un s ere 
Ein stufung der Kie s elkalk-Schiefer- Vulkan it- Folge der Mel iata - Serie aus  
der Typu slokal ität in  da s Obercorde val bi s U nterjul und de s oberen Te ile s  
de s mit te ktoni s chen Kontakt darunter folgenden ma s s igen Kalke s in da s 
Pel son der dinari s c hen Faunenprovinz n i c ht de shalb fal s c h  wird, we il 
BYSTRICKY s chre ibt, daß wir ke ine Über s i c ht über die Tria s conodonten 
hätten.  So können wir auch BYSTRICKY in s e in e m  Glauben bel a s s en, daß 
er von Tri a s conodonten we s entl i ch mehr verste ht al s wir und un s au s 
s c hl ießl i c h  darauf konzentrieren, Fakten vorzul egen.  Auf S .  6 der anony 
men Be il age s c hre ibt BYSTRICKY: �'In fact, the repre sentation of the Te 
thydi s-A s s e mb. Zone in the Mel iata Serie s i s  not quite clear. H. Kozur 
and R. Mock pre s e nt the a s se mbl age of conodonts . whi c h  i s  to eviden c e  
thi s  zone in two vers ion s. I n  a publ i s hed re port ( 1 9 7 3  a )  they only quote an 
a s s e mblage on the ba s i s  of which  the bed s  c annot be ranged so pre c i s ely at 
all, and a s  late a s  at the sympos ium in V ienna ( 2 3  May 1 9 7 3 ), in a paper, 
the a s s e mblage of conodont s wa s compl eted by the spe c ie s  Gondol ella po
lygnathiformis Budurov et Stefanov. Omitting the only spe c ie s, so impor
tant for stratigraphy, in the original l i st of conodonts as well a s  in the 

*) s iehe L iteraturverze ichn i s  zum Exkur s ion sführer 
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paleontologi c al tabl e i s  ha rdly a que stion of ove r s ight by the s e  spe c ia -
l i st s .  I n  fa ct, exa ctl y the spe c ie s Gondol e lla  polygnathiformi s i s  de c i s ive 
in the s e n s e  of the definition of the T ethydi s - A s s. Zone (H. Kozur - H.  
Mo stl e r  p.  7 9  3). Evident! y,  the r e  i s  no inadve rte n c e: the str atigr aphical 
range is ba sed not on the spe c ie s Gondole lla polygnathifor mi s, but on Me 
tapolygnathu s mi s iki n. sp. which i s  r egarded 1 s the suc c e s sor (Na c hläu 
fer) of i:he spe c i e s Metapo1ygnathu s (KOZUR) * . M. mostle r i, con s ide red 
a spe c ie s ve r y  fre quent in the Corde vol ian, it i s  howe ve r, not in cluded in 
thi s  a s s e mbl age, e ithe r  . . .  the exi sting data are not s uffic ient for r e ga r 
ding it a s  "una mbiguou sly" solved. For thi s  r e a son it i s  unn e c c e s s a r y  to 
metion he r e  the que stion s  of te ctoni c s  as pre s ented by the above author s 
(the "Sil i c a - De cke" thr u st ove r southward from the G e me r  s c a rthe south 
ve rgent T r ia s s ie of the Bükk mountain s and the north - ve rgent Meliata Se 
r ie s - without te cton ik mea sure ments,  a. o. ). " KOZUR ( 1 9 7 2  a) e r kannte, 
daß s i c h  unte r .Q_. polygnathiformis zwe i  A rten ve rbe rgen: G. polygnathifor 
mi s s. str. und G. tadpol e. Die s i st BYSTRICKY bekannt, da e r  die A rbe it 
� KOZU R (Nove mbe r 19 72.) mehrfach ziti�rt. Al s R e ichwe ite von G. tad
pol e wu rde be i KOZU R ( 19 7 2  a) Jul - Klamathite s ma c rolobatu s - Zo� � 
gegeben, al s Re i c h we ite für G. polygnath iformi s s. str. Cordevol bis  unte 
re Klamathite s ma c rolobatu s- Zone. Die  D efinition de r tethydis  A .  - Z. 
n a c h  KOZUR & MOSTL ER lautet: Ge me in same s Vorkommen von G. poly 
gnathiformi s ( s. l. ! ) und Gl adigondolella tethydis  ohne M. mostl e ri, M. 
dieb e l i  und M .  mungoen s i s  , G .  polygnathiformi s i st al so du r chau s n i c ht 
die ents che idende Art  be i de r Definition de r tethydis  A. - Z. ,  sonde rn die 4 
ande r e n  A rten s ind genau so ents che idend. Nu r in de r Kombination mit die
s en A rten e rgibt s i c h  die stratigr aph i s che Bedeutung von G. polygnathifor -
mis,  die für s i c h  all e in nur e ine Ein stufung in da s Corde val bis  Öbe rtuval 
zula s s en würde. G. tadpole HA YASHI 1 9 68, die be i de r u r spr üngl i chen D e 
fin ition de r tethydi s A. - Z. noch in G .  polygnathiformi s e inge s c hlo s s en 
wa r (bi sher übli che r U mfang von G. polygn athiformis),  kann nur im Jul 
(bzw. im obe r e n  Co rdeval und Jul, je n a c h  de r D efin ition de r Cordevoll 
Jul- G r enze) mit Gladigondolella tethydi s zu s ammen vorkommen. Da mit 
abe r entsp r i c ht de r Be r e i c h  de s ge m e in s amen Vorkomme n s  von G. tadpole,  
die im Ve rze ichn i s  von KOZUR & MOCK ( 1 9 73 a) enthalten ist, und Gladi 
gondol ella tethydi s, die in die s e m  Ve rze i c hnis  auch enthalten i st (be ide 
A rten wurden au ch abgebildet) gen au dem stratigr aphi s c hen Be r e i c h  de r 
tethyd i s  A .  -Z .  Da mit dü rfte klar s e in, daß d i e  tethydi s A .  -Z .  von un s 
e indeutig nachge wie s e n  wu rde, und zwar du r c h  die A s soziation G. tadpol e 
+ GI. tethydis.  Da wi r alle Le itformen abgebildet und die A rbe it von KO-
Z U R  ( 1 9  7 2  a )  ziti e rt haben, konnte n  wir _un möglich  auf d i e  Ide e kommen, 
daß die s fü r e inen Conodonten spezial i sten ode r  j e mand, de r s i c h  s chon 
einmal mit der stratigraphischen Auswertung von Triasconodonten be -

·*) G e me int ist  wohl Metapolygnathu s mostle r i  (KOZUR) 
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s c häftigt hat, unklar s e in könnte, ganz abge s e hen davon, dat3 schon all e in 
da s Vorkommen von G. tadpole un d so hoch entwi cke lte r Metapolygnathus
Arten wie M. mi siki e ine Ein stufung in die Obe rt r ias  re chtfe rtige n wü rde, 
was ja s c hon all ein ohn e genaue r e  Ein stufung au sge r e i cht hätte, um die 
tekton i s chen Kon s e quenzen zu r e chtfe rtigen, die  wi r in un s e r e r  A rbe it 
fe stge stellt haben. Die späte r noch au s den volu minö sen Rü ckständen au s 
gele s ene G .  polygnathiformi s, die in de r zwe iten A rbeit e rgänzt wu r de, 
br ingt n i cht im ge r ingsten e ine  Präzi s i e rung de r Ein stufung in die tethy
di s A.- Z .. Da die s völlig klar i st, e r übrigt s ich hie r,  darauf e inzuge hen. 
Was Metapolygnathu s  mi s iki betr ifft, so engt die s e  Form d e n  stratigraphi
s c hen Be r e i c h  de r betreffen den unte r s u chten Proben we ite r e in. Im übe r
wiegen den T e il de s Jul (auße r s e in em ba sal en T e il, d e s sen Abgrenzung 
zum Cordevol z. Z. un s i che r ist) gibt e s  kein e Metapolygnathu s - A rten. 
Die s ist allge mein be kannt un d be darf hie r kein e r  we ite r en Au sführungen. 

-Im mittle ren Cor devol tr itt noch Metapolygnathu s  mo stl e r i  auf. Wenn in 
de r Probe 7 (3 m übe r de r Probe 8 un d 4 m übe r de r Probe 9 mit Gl. te
thydi s un d G. tadpol e, sowie G. polygnath iformi s) die Nac hläufe rform �n 
M. mo stl e r i, M. m i s iki vorkommt, dann muß die s e  Probe jünger  al s das 
mittl e r e Cor devol s e in. Da im übe r wiegen den T e il de s Jul ke ine Me tapo
lygnathus-A rtenmehr vorkomm en, kann man fü r die Proben 8,  7 un d 9 
au ch den übe r wiegen den T e il de s Jul au s s chl ießen. Es bl e ibt al so nur no ch 
de r G r enzbe r e i ch zwis chen de m Cor devol un d Jul übr ig bzw. die unte re  
tethyd i s  A. - Z. d e r  bi she rigen Fas sung. M. mis iki kann al so zu r Präzi s ie
rung de r Ein stufung inn e rhalb de r tethyd is  A.-Z. he range zogen we r den, 
die Ein stufung de r Proben 8 un d 9 in die te thyd is  A. - Z. e rgibt s i ch abe r 
au ch ohn e die s e  A rt. M. mi s iki wu rde inzwi s chen bi s nach Japan im Co r
devol / J ul-G r enzbe r e i ch nachge wie s en und kann nach de r Klä rung de r Ab
gre nzung zwis c hen Cor devol un d Jul al s Zon enle itfos s il Ve r wen dung fin
den. Die darauf bas ie ren de mi s ik i - Zone entsp r i cht dem basalen T e il de r 
bi she rigen tethydi s A.- Z. , die dadu r ch in ihre m Umfang etwas e inge engt 
wi r d. Au sge s chie den we r den kann die m i s iki- Zone nur in de r dinar i s chen 
un d- as iati s c hen Provinz, da sie auße r halb die s e r  Provinzen noch n i cht 
nac hge wi e s en wu rde. Als  Definition e rgibt s i ch de r Leben sbe r e i ch von 
Metapolygnathus  mis iki, womit zugl e i c h  ihre Unte r - un d Obe rgr enze defi
n ie rt wä re. Nac h die s en Au sfüh rungen entfällt al so das Hauptargument ge
gen un s e r e  te kton i s chen Ergebn i s s e, die von BYSTRICKY bi she r str ikt 
abgelehnt wu rden. Nac hde m wir hie r noch einmal darge legt haben, daß d ie 
Ein stufung de s von un s unte r su chten T e ile s de r Mel iata- Se r ie al s ge s i c hert 
gelten kann, dü rfte es nun doc h  r e cht s chwie r ig s e in, die De ck ennatu r der 
T r ias de s Slowaki s c hen Kar ste s we ite r zu l eugn en. Das zwe ite A rgument 
BYST RICKY's, die angeblich  fe hlenden tekton i s chen Me s s ungen fü r die 
Ve rgenzauffä che rung betr effen d, möchten wir mit dem Hin we i s  beant wo r 
ten, daß w i r  keinen Anlaß se hen, d ie  bi s h e r  vorl iegenden Meßwe rte zu be 
zwe ifeln. BA LOGH konnte die Sü dve rgenz de s Bükk -G ebi rge s übe rzeugend 
nac h we i s en und die Nor dve rgenz de r Mel iata-Se r ie un d de s unte rlage rn
den G e me r i den - Paläozoikums e rgibt s i c h du r c h  die nach No r den ge r i chtete 
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Auf s c hiebung auf da s V e por ikum, wobe i e s  gle i c hgültig ist, ob die s e  V e r 
genzauffä che rung südl i ch de r ge r mani s c hen Narbe e inaktig i s t  ode r n i cht, 
we il da s au ch fü r die V e rgenzauffä che rung de r Karawanken n i cht klar i st, 
die wi r zum V e rgl e i c h  he rangezogen haben (vgl. KOZUR & MOCK 1 9 7 3  a) . 

Mit s charfen Worten we ndet s i ch B YSTRICK Y gegen un s e r e  Fe ststellung, 
daß die Folge mit radiolar i enführe nden "Kie s e l  s c hie rn", Kie s e l kalken, 
Schiefe rn und in itial en V ulkan iten au s de r Mel iata- Se rie au s regionalge o
logi s chen Er wägungen n i cht zum Pe rrn ode r de r basal en Trias ge hören 
kann {völl ig ande r e  Ausbildung al s im ca. 3 0  km südlich  gelegenen Bükk
Gebi rge ). Al s "Gegenargument" füh rt BYSTRICKY an: "They s ilently omit 
the fact that Pel son ian conodont s have be en found in r ed l ime stone s, and 
that the pr e s en c e  of red beds in the Pel son ian i s  not quite a common fac ies. 
Red l imeston e s  in the Pel son ian are n e ithe r  in the Rudabana mountain s 
nor in the Bükk mountain s." Wir  gehen auf die s e s  "A rgument" unten e in. 
Nac h  un se r e r  Me inung be rüh rt es die aufge worfene Probl e matik n i cht im 
ge r ingsten, denn da s Pel son hat ja ni chts mit de m Pe r m  zu tun und wir 
halten voll  an un s e re r Auffa s s ung fe st, daß r egionalgeologis che Übe r l e 
gungen str ikt gegen e in pe r mi s che s Alte r de r diskutie rten Folge au s de r 
Mel iata-Se rie  spre chen. Da die s e  Fe stste llung auße r be i BYSTRICKY auf 
Zu stimmung ge stoßen ist, e rübr igt s i ch e ine spezielle D i s ku s s ion. 

Nun zu den pe l son i s chen " r ed beds". Die Rotkalke inlage rung inden ma s s i
gen grauen Kalken i st s e h r  ge r ingmä chtig (wen ige c m ) .  Au s de m Bükk
Gebi rge s ind bi s h e r  übe r haupt ke ine paläontologi s c h  belegten pel son i s c hen 
S c h i c hten be kannt. In geologi s c hen Übe r s icht sprofilen au s dem Bükk - Ge 
birge kommt da s me i st dar in zum Ausdr u c k, dat3 i m  Pel son de r mä c htige 
Effu s ivkomple x  de s Bükk -Gebi rge s e ingetragen wi rd. So i st e s  s e h r  wohl 
ve r ständlich, daß au s de m Pel son de s Bükk-Gebi rge s keine Rotkalke be 
kannt s ind. Selbst wenn wel c he vorhanden s ind, we rden s i e  solange un e r 
kannt bl eiben, bi s die betreffenden Schichten in s Pel son e inge stuft we rden 
können. Da s Anis de s Rudabanya- Gebi rge s weicht sowohl von de r Au sbil 
dung im Bükk - Gebi rge al s au ch in de r M e l iata - Se r ie ab und die l ithologi 
s c he  Übe r e in stimmung stellt s i ch e r s t in höhe ren Schichten e in. E s  i s t  
viell e ic ht de r Hin we i s  re c ht inte r e s sant, daß i n  de r dinar i s chen Provinz, 
zu de r wir au ch die M e l iata - Se rie zählen, im Unte r s chied zu r au stoalpi 
n e n  P r ovinz Rotkalke be r e it s  i m  Pel son vo rkommen (z. B. in Han Bulog, 
wo in den Rotkalken neben Gl. tethydi s r e i chl i c h  Neospathodu s kockel i auf 
tr itt) . 

Die P räzis ie r ung de r Alte r s e in stufung de s "ladin i s chen" Schiefe rkompl e 
xe s de s Bükk - Gebirge s e rfolgte nicht, wie B YSTRICKY. s ch r e ibt, auf 
G r und de s kar n i s chen Alte r s  de s l ithologi s c h  gle i chen Schichtkompl e xe s 
de r M e l iata - Se r ie, sonde rn auf de r Ba s i s  von Proben, die e ine r de r Auto
I:.en (H. KOZU R )  dank de r großzügigen Unte r stützung von Frau Prof. E. 
V EGH auf e in e r  Exku r s ion im Bükk - Gebi rge sammeln konnte. Nac h  e in e r  
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'freundl i chen, mündl ichen M itte ilung von Frau Prof. VEGH wu rde in den 
betreffenden Schichten soga r Ca rn ite s flor idu s gefunden, so daß minde stens 
ein Te il de s ladini s chen Sc hiefe rkomplexe s de s Bükk-Gebi rge s zum Karn 
ge hören muß. 

BYSTRICKY kor r igie r t  un s e r e  Beze ichnung "r adiol a r ienführende Kie s e l 
s chiefe r (ve rkie s elte Kal ke)" i n  Radiolar ite. E s  handelt s i ch be i den be 
treffenden Sedimenten um typi s c h e  Fil amentkal ke, die par tiell ode r ganz 
ve rkie s elt wu rden, wobe i z. T. in e in e r  Bank fl ießende Übe rgänge von 
Kalken in "Kie s e l s chiefe r" zu beoba c hten s ind. Die Filamente s ind auch 
noc h  im größten Te il de r "Kie sel s chiefe r" deutl i ch zu e r kennen, de sgl e i 
chen au c h_ die Fos s il re ste, zu den en neben ganz ve r e inzelten Radiolar ien 
au ch Fi s c h r e ste, Holothu r ien-Skl e r ite und O stra coden ge hö ren. Das mi
krofazielle Bild de r "Kie s e l s ch iefe r" au s de r Mel iata-Se r ie hat n i c ht die 
ge r ingste Ähnl ichke it mit wirkli c hen Kie sel s c hiefe rn, ge s c hwe ige denn 
mit R adiol a r iten. Fü r die Be r e itstellung von S c hl iffen möchten wir an die
s e r  Stelle He r rn Prof. M. MISIK r e c ht he rzli ch danken. 

In s e inen Au sfüh rungen auf Se ite 9 de r Be il age negi e rt B YSTRICKY die 
Zuordn ung e in e r  Folge, die Gl. tethydis  enthält, zu r avis ianus-Zone und 
füh rt au s:" In thi s  r e spe ct, inte re sting is  the oc cur r en c e  of Gladygondo
lella tethydi s - Multiel e ment in the kockel i-zon e of the .Mel iata Se r ie s; 
wh ieh s e rve s a s  r e a son for rega rding the a s s e mbl age of conodonts in 
thi s  zone a s  "the D ina r i c  provin c e  of conodonts" (Kozu r - Mock 1 9 7 3  a, 
1 9 7 3 b). " Da s e r stmal ige Ein s etzen von Gladigondol ella te thydis  ist  s e h r  
wi c htig fü r d i e  Trennung de r Faunenprovinzen. In de r a s iati s chen Faunen
provinz s etzt die s e  A rtbe r e its  im höhe r en Ol enek e in, in  de r din a r i s chen 
im Pel son (dahe r konnten wir die Abl age rungen de r kockel i-Zon e de r Me 
liata - Se r ie in die dina r i s che  Provinz e in stufen), in de r au stroalpin en Pro
vinz findet s ich Gladigondol ella tethydis e r stmal ig in de r av i s ianu s-Zon e, 
obwohl au ch zuvor große Mengen von Conodonten vorkommen. In de r we st
medite r r an en und in de r nevadi s chen Provinz fehlt Gl adigondol ella tethy
dis. Währ end al so in de r au stroalpinen Faunenprovinz, au s de r wir und 
ande re  Autoren Tau s ende Proben unte r s u chten , Proben mit Gl. tethydis 
nicht älte r s ind al s avi s ianu s-Zone, kann man in de r dina r i s chen und a s ia 
ti s c hen Provinz e ine sol che Au s s age n i c ht tr effen. Dahe r i st e s  al so kein 
W ide r spru ch, wenn MOCK Schichten mit Gl. tethydis,  Gondol'ella exc e l s a  
und ande ren Conodonten au s de r au stroalpinen Provinz i n  die avis ianu s 
Zon e e in stuft und älte r e  Schi chten au s s c hl ießt (wegen de s Auftr eten s von 
Gl. tethydis  und N.  kockeli  aus  de r dinar i s c hen Faunenprovinz zum Pelson 
stellten und KOZ U R  & MOST LER (in D ruck) Schichten mit Gl. tethydis, G. 
timoren s i s  und N. home r i  a u s  Nepal (a s iati s che Provinz) zum obe r en Oenek 
zähle n .  

Auf S. 1 0 /  1 l  de r anonymen Be il age s c h r e ibt BYSTRICKY: " I n  the ·profi
les in the vic in ity of Sil icka Brezova, a c cording to conodonts found we r e  
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t h e following ammon ite zone s: T ropitesdill e r i ,  T ropite s walle r i  (Anm . : 
D r u c kfehle r ,  r i chtig welle r i ) ,  Klamathite s ma c rolobatu s ,  Moj s i sovi c s ite s 
ke r r i ,  Malayite s dawsoni ,  ? J uvav ite s magn u s ,  and Rhabdo c e r a s  s u e s s i. 
W ith the exception of the zon e T ropite s s ubbull atu s evide n c ed by the a mrrn
n ite fauna of the zon e with Moj s i sovi c s ite s ke r r i  evidenced by a lumache l 
la with Halobia sty r i a c a ,  and of the lowe r part of the zon e with Rhabdoce 
r a s  s u e s s i  eviden ced by Monoti s salin a r ia ,  none of the above mention ed 
zon e s is e videnced by c ephalopod s .  All the exi sting (fr e quently chan g in g )  
stratigraphical s c h e me s of the "ammon ite zon e s" i n  t h e  vic in ity of Sil icka 
B r e zova a r e  characte r ized al so by the lack of whateve r pre c i s e  data 
about the a s s e mbl age of conodonts and obout the bed s e qu en c e , about the 
exa ct pos ition of the spe c imen s ,  as well as data on the mutu al relation 
s h ip s  among the conodont s examined and holothu r ian s cl e r ite s .  For this 
r e a son th e stratig r aphi cal l evel or str atig r aph i c al range of nume rou s n e w  
spe c ie s de s c r ibed from thi s a r e a  should b e  a c c epted with con s ide r abl e r e 
s e rve . 11 E s  i st s e h r  s ch wi e r i g ,  in die s e r  höchst  p r imitiven Pole mik i r 
g ende in e  ge i stige Sub stanz zu finden , auf die man mit sa chlichen A r g u 
menten 

.antworten kann . De r Stabil ität de r Conodonten ch ronologie we gen 
mü s s e n  wir hie r sogar  auf  re in pol e mi s che Ang r iffe r e ag i e r e n .  

W i r  ve rtreten zu d e n  oben zitie rten Ausführungen B YST RICK Y' s d e n  im 
fol genden da rgelegten Standpunkt . Die  Be wei sfüh rung de r bi she r be kannten 
(ode r aufgeführten) Ammon iten aus de m Tuval von Sil icka Brezova i st 
m e h r  als  zwe ifelhaft , wor auf wi r s chon an ande r e r  Stelle  e inge gangen 
s ind. Währ end B YST RICK Y ( 1 9 7 3) im Exku r s ion sfüh r e r in den bi she r von 
ihm al s jul i s c h  ang e s ehenen Ammon itenfaunen von Sil icka· Brezova noc h  
�ty r ite s tropitifo r mi s ,  Ar ce ste s (Pa r a r c e  ste s)  sublabiatu s ,  Megaphyll ite s 
ja rba s ,  Pa ratropite s phoebu s ,  D i s cotropite s quinquepun ctatu s und A r c e 
ste s (Proa r c e ste s )  r aye r i  vorkommen läßt , führt e r  i n  de r Beilage zu· die 
s e m  Exkur s ion sfüh r e r  nur  noch D i s cotropite s qu inquepun ctatu s und Pa r a 
tropite s phoebu s an , d i e  e r  du r ch T ropite s s p .  und Hoplotropite s sp.  e r 
gänzt, und s c h r e ibt , dal3 da s Vorkommen von Styr ite s cf. tropitiformi s ,  
A .  (Proa r c e ste s) cf .  r aye r i  und A .  (Pa ra r c e s tes) subl abiatu s revidiert  
�rden mü s s e .  Welcher  A rt die s-; Revi s ion s e in soll (taxonomi s ch ode r 
hin s i c htl ich  de s g enauen Fundpunkte s ode r be ide s)  läßt e r  offen .  Megaphyl
l ite s ja rba s e r wähnt e r  ohn e  Be g ründung gar  n i cht meh r .  Au s e ine r Am
mon itenfauna,  die L e itfo r m en ve r s c h i edene r  karni s ch e r  und nor i s ch e r  
Ammon itenzonen e nthält, und bish e r  von B YST RICK Y in s J u l  e inge stuft 
wu rde , wird so e in e  L e itfauna fü r die well e r i - Zon e he rge stellt,  na chde m 
die die sbezügl i ch e  Ein stufung n a c h  Conodonten du r c h  MOCK n i cht mehr zu 
negi e r e n  wa r .  Von 6 A rbeiten we rden 3 "wegr evidie rt",  e in e  übe r haupt 
ni cht mehr aufgefüh rt und die ve rbleibenden zwe i ,  die in die nun akzep 
tie rte Ein stufung de r well e ri -Zon e pa s s en , du r ch die Gattungen Hoplotro
pite s und T ropite s e r gänzt, die auch in die se  Ein stufung pa s s e n ,  und 
s c hon i st e in e  "be we i s k räftige" Ammon itenfauna he rge stellt.  Die s soll 
nach den obigen Au sfüh rungen B YST RICK Y '  s e in e  d e r  e indeutig bewies e n en 
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Ammon itenzonen s e in .  Eine r sol chen Be we i sführung möchten wi r doch die 
Ein stufung nac h Conodonten vorziehen,  fü r die wie übe rdie s n i e mal s jul i 
s ches Alter angegen haben . Davon ganz abge s ehen i st völlig unklar , au s 
wel chen Bänken die s e  Ammon itenfaunen wirkl i c h  stammen ; hie r l ießen 
s ich  al so die obigen Au sführungen BYSTRICKY' s übe r die Unklarhe iten 
hin s i chtl i c h  de r Fundpunkte und de r Be ziehungen de r e inz elnen A rten an 
wenden.  Die se s Be ispiel ze igt noc h  e in mal ganz e indeutig, wie wen ig die 
Ammoniten de r z e it zur Lösung stratigraph i s c h e r  F ragen in de r Slowaki
s c hen Trias be itragen könne n ,  wenn man nach de r e xakten Ein stufung mit 
Hilfe von Conodonten e r st e inmal die Ammon itenfaunen unte r N egie rung 
von übe r 5 0. o/�. ihr e s  artl iehen Inhalte s "pa s s end" machen mUI3, um die 
gl e iche  Ein s tufung zu e r r e i chen und dann an s c hl ießend s c hr e iben zu kön 
n e n ,  daß nur die s e  Ein stufung nac h  Conodonten ohne Vorbehalte zu ak
zeptie r en s e i ,  we il s i e  hie r die Ein stufung nac h  Ammon iten stützt. Genau 
so ist übr ige n s  KR YSTYN ( 1 9 7 3) vorgegangen al s e r  vorgab, .e r s tmal ig 
( ! ) die obe rtrias s i s chen L e itformen an de r mode rnen Orthochronologie zu 
e ichen , in W i rkl i c hke it abe r die Schichten nach den s c hon bekannten 
R e i c hwe iten de r in ihnen enthaltenen Conodonten e in stufte (vgl . KO Z UR 
1 9 7 3  c und in Druck)  und dabe i die Faunen ähnl ich'pa s s end" fü r die Ein 
stufung mac hte , wie B YSTRICKY. 

Be i Halobia sty r iaca und Monotis  sal inar ia hande lt e s  s i ch bekannte r we i s e  
um Lamell ibranchiaten . W ie so da s Vorkommen diese r Arten die M .  ke r r i  
Zone bz w. die Rhabdoce ras suessi - Zone e indeutig be we i st,  währ end den 
Conodonten e in e  sol che Be we i sk raft abgesprochen wi rd, ble ibt un e r klä r 
l ich. Obwohl diese Arten bi s h e r  noch n i c ht e indeutig in phylogenetische 
Re ihen e ingebunden we rden konnten und übe r ih r e  Re i ch we ite in de r Lite 
ratur r e cht wide rsprü c hl iche Angaben exi stie r e n ,  i st da s Vorkommen die 
se r A rten , die B YSTRICKY bishe r völl ig ande rs e in s tufte (be i H. styriaca 
noch im Exkur s ionsfüh r e r  selbst!) in de r Be ilage zum Exku r s ionsfüh r e r  
auf e in mal von s o  große r Be we isk raft fü r die M .  ke r r i  bzw. unt e r e  Rh. 
suessi- Zone , daß e r  die s e  be iden Zonen dur ch Cephalopoden be wiesen 
hält, ja daß er sie in se inen oben z itie rten Äuß e r ungen sogar zu den Ce 
phalopoden zählt,  wenn e r  s c hr e ibt, daß auße r de r subbulatu s-l<e r r i- (Be 
we i s :  Halobia styr iaca) und unte r en sues s i-Zone (Be we i s: M .  s�r ia)  
ke in e de r ande r en e r wähnten Ammon itenzonen du r c h  Cephalopoden be wie 
sen i st .  Monotis sal inar ia kommt im gesamten Sevat (Himavatite s colum
bianus- Zon e  und "Rhabdoce ras suessi- Zone" auße r de r e n  unte r r häti s chen 
Anteil )  vor .  Es z e igt sich an de m geschilde rten Be ispiel in all e r  Deutl i c h 
ke it d i e  ve rhängnisvoll e  e in s e ige Übe rbe we rtung de r Makrofaunen du r ch 
B YSTRICKY, die dazu führte , daß e r  wede r fe instratigraphi s ch e  Unte r 
gliede rungen in de r Tr ias vorne hmen konnte , noch e in e  Möglichkeit hat , 
die mode rne Orthostratigraphie auf die Tria s de r Slowake i  zu übe rtragen . 
Wäh rend B YSTRICKY al so den M u s c heln urrlden Cephalopoden e indeutige 
stratigraphische Au s sage kraft zubilligt , negi e rt er die s fü r die obertria s 
sischen Conodonten , de ren phylemorphogenetische Entwi cklung se it den 
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Arbe iten von MOSHER ( 1 9 6 8 ,  1 97 0) und den e rgänzenden Arbeiten von 
KO Z U R  ( 1 9 7 2  a) , KO Z UR & MOCK ( 1 9 7 2  a) und KOZ UR & M OSTL ER 
( 1 9 7 2) be kannt i st und be i den en die Re i chwe ite all e r  bekannt e n  strat igra
phi s ch wicht igen Formen in de r Obe r t r ia s  dur ch die genannten Autor e n  mit 
Hilfe von Ammon iten ge e i cht wurde . W enn B YSTRICKY die strat igraph i 
s che Aus sagekraft de r Conodonten und Holothu r ien-Skl e r it e  i n  Z we ifel 
zieht , solange die du r ch die s e Fos s il ien angezeigten s t rat igraphi s c hen Be 
re iche ni cht du r ch da s gl e i chzeit ige V orkommen (in e in e r  Bank bzw. in 
e in e m  Inte rvall ) von Cephalopoden und Mu s cheln in de r Lokal ität Silicka 
Brezova be stät igt we rde n ,  dann n egie r t  e r  damit jede mikropaläontologi 
s c he Parachronologie und ihr e Kor r elat ion mit de r Orthoch ronologie . 
W i e  wide r s inn ig e in e  sol che Auffas sung i s t ,  geht s c hon all e in darau s  he r
vo r ,  daß B YSTRICKY damit au ch alle  s e in e  e igenen strat igraphis c hen 
Ein stufungen in Z we ife! zie ht ,  denn in de r Slowake i  (und n i cht nur dor t )  
kommen Daxyclada c e en und Ammonit en n u r  außerordentl i c h  s el ten ge me in
sam vor. 

Be sonde r s  bez e i c hn e nd i s t  die Tat sache , daß B YSTRICKY un s vor wi rft , 
daß die st rat igraphis chen Schemata de r Ammon it enzonen in de r Nähe von 
Sil i c ka Brezova meh rfach ge ände r t  wurden . BYSTRICKY wirft� al so 
vo r ,  daß� die Ein stufung de r b i s he r be kannten Makrofaunen de r Lokal i 
tät Sil i cka B r e zova mehrfa c h  geände rt  hat (karn i s che r Ammonitenho r i 
zont ,  H.  s ty r iaca - L u mac hell e ,  Schi chten m i t  M .  sal inaria).  W i r  haben den 
Be r e i c h  de s Ammon it enhor izont s s c hon imme r zum Tuval bzw. zu r dil 
le r i - und well e r i-Zone ge stellt ,  und n icht zum Jul , wie BYSTRICKY. W i r  
haben· au ch d e n  Be r e i c h  de r styr iaca-Lu machelle  von Anfang a n  i n  die M .  
ke r r i-Zon e  e inge stuft und w i r  haben au ch die Schi chten m i t  M .  sal inar ia 
von Anfang an in s unt e r e  Sevat ge stellt  und nicht zum Unte rno r , wie e s  
B YSTRICKY anfang s  tat . W i r  haben au c h  ke ine rle i Ände rungen h in s i c ht 
l i c h  de r übr igen nachge wie s enen st rat igraphi s c hen Be r e i c he i n  de r Loka
lität  Silicka Brezova publizie rt .  Die e inzige Ände r ung, die  wir in de r Lo
kalität Sil i cka Brezova bi s h e r  vorgenommen haben , i s t  die  U m stufung de r 
ke r r i- Z one vom Obe rkarn zum ba sal en Nor .  Die s ge s chah abe r im Manus
kr ipt e in e r  noc h  heute im Geol . Zborn . in Druck befindl i chen A rbe it kurz 
nac h dem Ein r e i chen de s Manu skr ipt s. Es i st e in Skandal ohn egl e ichen,  
daß BYSTRICKY hie r ve r su cht, r edaktion s inte rne s Mat e r ial de s G eol . 
Z bo rn .  (un s e r  be i die s e r  Z e it s c h r ift l iegende s Manu skript und die daran 
vor genommenen Kor r ektu r e n ) ,  in da.s e r  s ich  ohne un s e r e  Erlaubn i s  Ein 
s i cht  ve r s c hafft hat , in e ine r anonymen Publikation gegen un s zu ve r wen 
den .  E s  i s t  wohl bi s h e r  e in malig, daß Man u skr iptko r r ektur en gegen die 
Autor en au sge spielt we rden . Inde m B YSTRICK Y, wie unten au sgeführt  
wi rd,  au ch noch weite r e s Mate r ial au s un s e r e r  in Druck befindl i chen Ar 
be it ve r wende t ,  um e s gegen un s bzw. gegen einen von un s R .  M OCK ) 
au szu spielen ,  inde m e r  e s  mehrfac h  fäl s cht e ,  fügt e r  de m int e rnat ional 
len An sehen de r von un s hoch ge s c hätzten r enommie rten Z e it s ch r ift G eol. 
Zbo r n .  auße rordentl i chen Sc haden zu , was wi r zut iefst  bedau e rn. 
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Ähnl ich  indis kutabel s ind die Angaben BYSTRICKY's zu den Fundpunkten 
der  Conodonten und Holothu r ien-Skl e rit e .  Wir haben in un s e r e r  A rbe it 
(e in s chl ießl i c h  de r in D r u ck befindli ch en Arbe iten , die B YSTRICKY ja so ' 
gut bekannt s ind, daß e r  selbst  übe r die Kor r e ktur en infor mie rt  i st )  ge 
naue Angaben übe r die Fundpunkt e alle r  Arten gema cht . All e  Probeentnah
mepunkt e  s ind im Gelände mit Ölfarbe genau markie rt ,  wovon s i ch n i c ht 
nur BYSTRICKY, sonde rn all e  Te ilnehmer de r bet r effenden Exku r s ion s 
route zur KBGA - Tagung i m  Gelände übe rze ugen konnt en . Sie konnten da
be i gl e i c hzeitig e in Bild davon ge winn en , mit welchen falf;chen Unte r st e l 
lungen BYSTRICKY arbe it e t .  W ie gut au ch BYSTRICKY d i e  P robe entnah 
mepunkte in W irkl i chk e it kenn t ,  ze igt die ab s c hl ießende Tabelle de r ano
nymen Be ilage , wo e r  die Probenumm e rn r i chtig e ingeze i chn et hat . Ke i 
ne e inzige Fund stelle  der  inden A rb e it e n  BYSTRICKY's be s c hr ieben en Da
syclada c e en i st annäh e rnd so detailli e rt be kannt bzw. markie r t ,  wa s je 
doch au ch n ic ht so wi chtig i s t ,  da die Daxyclada c e en ohnehin nur s e h r  
grobe E in stufungen zula s s e n .  Die  s t rat igraphis chen Ein stufungen e rfolgten 
nac h  Conodonten,  de r en Re i ch we it en h in s ichtl ich  de r mode rnen Orthochro
nologie s e it den Arbe it en von MOSHER ( 1 9 6 8 ,  1 9 7 0) bekannt s ind. Auße r 
de m haben wir die an den Standardprofil en Nordame r ikas e rzielten stra
tigraph i s chen Ergebn i s s e  MOSHERS übe rpr üft , inde m wi r zuvor be stimm 
te Ammon it en auflösten .  Dabe i konnt en die Ergebn i s s e  MOSHER' s dur ch 
wegs be stät igt we rden , wenn man e in ige unt e r s c hiedliche  taxonomis che  
Auffa s s ungen be r ü c k s i chtigt . Dur ch die  Arbe iten von KOZ UR ( 1 9 7 2  a,  
1 9 7 3  a,  b) , KOZ UR & MOCK ( 1 9 7 2  a) und KOZ UR & MOSTL ER ( 1 9 7 2) 
wu rde die be i MOSHER ( 1 9 6 8 ,  1 9 7 0) und S W EET u. a. ( 1 9 7 1 ) e r s tmalig 
vorgelegte Conodontengliede rung und Parall e l i s i e r ung mit der mode r�men 
Orthoch ronologie we ite r  ve rfe in e r t .  Von große r Bedeutung für die Ein stu 
fung de r obe rkarn i s c h - nor i s chen Folge de r Lokal ität_ Sil i cka Br e zova sind 
au ch die Holothu r ien , de r e n  st rat igraph i s che Re i chweite  in den bahnbr e 
chenden Arb8ite n  von MOSTL ER be st immt wu rde . W i chtig für die Unte r 
gliede r ung de s karni s chen Ante il s de s Profil s s ind au ch die Roveac r in i 
den ,  d i e  s e it de r A rbe it von MOSTL ER ( 1 9 7 2 b) für d i e  Unte rgl iede r ung 
obe r ladin i s c h - karni s che r Schi chten s e h r  gute L e itfo s s il ien abgeben . 

De s we it e r en s c h r e ibt BYSTRICKY, daß die s ehr kün stl i ch e  An wendung de r 
Begr iffe Obe rtuval , Obe rkarn , Unte r - und M itt elnor die st ratig raph i s che 
O r i entie r ung behinde rn wü rde . Un s i s t  da s s ch we r  ver ständl i c h .  Noch im 
Exku r s ion sfüh r e r  ( 1 9 7 3) s ch r e ibt BYSTRICKY auf de r S.  50 : "In the most  
uppe r part  (An m . : of  the l ight - colour e d  lime ston e ) , several m below the  
Hall statt Iime ston e s of the Nor ian ( • • •  ) i s  Lumachelle of Halobia styriaca. 
L ight coloured Iime ston e s of the Car'n ian are  ove rlain by the Nor ian l ime 
stones." W i r  s ind n i cht de r M e inung, daß e s  be s s e r  i s t ,  die ge samten 
Hall s tätte r Kalke summar i s ch al s Nor zu beze i chnen (auf S 52 spr i cht 
BYSTRICKY au ch von Unt e rno r ,  ind e m  er e in e  Ein stufung nac h  Conodon 
ten du r ch MOCK ve r wendet )  an statt Begr iffe wie Unte rno r ,  M ittelnor e t c .  
z u  ve r wenden . Natü r l i c h  i st e s  l e icht e r ,  n u r  von Karn ode r Nor z u  spre-
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" 
chen , wie BYSTRICKY e s  tut , ode r e infach von Obe rt r ias , dann s ind alle 
St r e itpunkte au s de m Wege ge r äu mt , warum abe r e ine  fe in e re Unte rte ilung 
die s t ratigrap h i s  eh e Orientie rung be hinde rn s oll , übe r ste igt un s e r  V o r  stel
lun g sve r rnögen ,  dahe r könn en wir darauf n i cht e inge hen . An s chl ießend 
läßt s i ch BYSTRICKY in de r anonymen Be ilage (S. 1 1 ) darübe r au s ,  daß 
KO Z UR (De z e mbe r 1 9 7 2) die ke r r i-Z one zum Tuval stellte und in e ine r 
Fußn ote au sfüh r t e , daß e r  s i ch de m G e brauch be i TO Z ER an s chließt und 
die s e  Z one nun zu m basalen N o r  stellt . Danach s ch r e ibt BYSTRICKY: 
"Still in the publication of N ove mbe r 1 9 7 2  the ke r r i-zone i s  again r egar 
ded a Tuvalian zone , s o  that in the publ i cation of De c e rnbe r 1 9 7 2 i s  not  all 
c lea r ,  what i s  rneant by the t e r rn s  Uppe r  Tuval ian , Upp e r  Carnian , Lo we r, 
M iddl e N o r ian . 11 In de r Publ ikat ion D e ze mbe r 1 9 7 2  konnte KO Z U R  n o ch in 
e in e  Fußnot e  e infügen , wa s im N ove mbe r 1 9 7 2  n i cht mehr mögl i c h  war .  
Dahe r ist  e s  völlig deplazie rt  davon zu sp r e chen , daß KO Z U R i m  Nove m 
be r 1 9 72 wiede r die ke r r i-Zon e  zum Tuval stellte . Es muß he ißen n o c h  ------- -------
(wie im Te xt de r Arbe it KO Z U R ,  D e z e mbe r 1 9 7 2) .  Damit abe r we rden die 
oben zitie rten Au sfüh run �en BYSTRICKY ' s  vollends s innl o s .  Die Abgren 
zung de r von BYSTRICKY zitie rten Begr iffe kann au s de r Arbe it von 
KOZ UR (De z e mbe r 1 9 7 2) entnommen we rde n .  Da die Fußnote in die s e r  
A r be it ni cht z we ideutig i st ,  kann wohl ke in Z we ifel daran be stehen,  was 
unte r Obe rkarn ,  Obe rtuval ode r Unte rn o r  zu ve r stehen i s t .  In wie we it die 
U rn stufung de r ke r r i- Zone au ch noch die Abgrenzung de s M ittelnc r s  be e in 
flu s s e n  s oll , bl e ibt un s une rklä r l i c h .  Seh r int e r e s sant i st in die s e m  Z u-

, 
sarnrnenhang die Tat sach e ,  daß BYSTRICKY im Exku r sion sfüh r e r  die 
Hal obia styr iaca-Lurnache lle  zu m Karn stellt  ( s iehe vo rletzt e s Z itat ) ,  in 
de r Be ilage abe r zum N o r  r e chn e t .  W i r  haben un s daran ni cht ge stoße n ,  
abe r daß die s  gut , d i e  U rn stufung de r ke r ri- Z one v o rn  Obe rtuval in s Unt e r 
"no r  du r ch KO Z �R abe r s chle cht s e in s oll , will un s ni cht e inleu chten , zu 
mal B YSTRICKY s e ine  U rn stufung ohne e igene Fo r s chungen und e igenen 
Be it rag e infach übe rnimmt ,  wäh rend KO Z U R  ( 1 9 7 2 b )  e rläute rte , daß die 
ke r r i- Z one de r Mikr ofaunen nach zum Karn gehört und ihn nur die P r i o r i
tät de r Ein stufung du r ch TO Z ER ( 1 9 6 7 ,  1 9 7 1 )  dazu be wog , im Int e r e s s e 
e in e r  welt we it e inhe itl i chen Handhabung die se  Z one wie be i TO Z ER zum 
Unt e rnor zu stellen.  J:?ie Ablehnung de r Begr iffe wie Obe rkarn , Unte rnor 
e t c .  du r ch B YSTRICKY wi rd viel le i cht dadu r ch motivie rt ;  daß die s e  Be 
gr iffe bishe r me i s t  ohne paläontologis che Be we i sführung ve r wende t wu r 
den . W ir haben die s e  Begr iffe in de r Lokalität Sili cka Bre zova nu r dann 
gebrau cht , wenn die auft r e tenden Mikrofo s s ilien keine  genaue r e  Ein stu 
fung zuließen ; s on st haben wir je we il s  die Ammoniten- Zone aufgefüh r t ,  
m i t  de r s i ch d i e  be t r e ffende Fauna ko r r el ie ren ließ.  Eine Fauna, die 
r e i chl i ch Metap olygnathu s spatulatu s  spatulatus  und we nig M .  abnept i s  ab
n e p t i s  füh r t ,  habe n wi r in da s obe r e  Unt e r- bi s M ittelnor e inge stuft ( spa
tulatu s-Zone ) .  Tr itt noch M .  p o ste r u s  p o st e r u s  und (ode r )  M .  zapfe i da
zu,  dann handelt e s  s i ch u m  Mittelnor u s w. Er st wenn spe zie lle  Indexfo r 
men ode r e ine be stimmte As soziat ion auft r it t ,  die nur fü r e ine Ammon i 
t e nz one charakt e r ist i s ch i s t ,  kann d i e  Be st immung we ite r p r äzi sie r t  und 
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die be t r effende Ammonitenzone angegeben we rden. De r Obje kt ivität wege n 
wollen wi r hie r noch alle Proben auffüh r e n ,  die KO Z U R  & MOCK { 1 9 7 2  b )  
be i de r Be s ch r e ibung de r Holothu r ien au s de r Obe r t r ias von Sil icka Br e 
zova e r wähnten { mit den dor t  aufgefüh rten Alte r sangaben ) :  S- 1 1  (ke r r i- Zo
ne ) ,  S- 1 2  { Unte rnor ) ,  S 1 6 , S 1 6 9 1 9  {ba sale bidentatu s- Zone , ba sale s Sevat), 
9 0  B {obe re s Unte rnor bis  Mitte lnor ) .  Be i KO Z UR { 1 9 7 2  a)  wu rden folge nde 
Proben au s de r Lokal ität Sili cka Bre zova ve r ze i chnet  {nur auf den Tafel- · 

e r läute rungen ) :  1 6 9 1 2 ,  1 69 1 4 { well e r i- Zone ) ,  S-9 { mac rolobatu s-Zone ) ,  
S- 1 0  { ke r r i- Zon e ) ,  S- 1 1  {obe re  ke r r i- Zone ) ,  S- 1 2  {dawsoni-Zone ) ,  Kie s e l 
kalkbank im alten  St e inbr u ch {ve r mutlich magnu s- Zone ) ,  S- 1 6  {basale s 
Se vat ) ,  S- 1 7  { Unte r s evat )1 S- 1 9 ,  S- 1 { mittl e r e s Sevat ) ,  S- 3 4  {unte r e s  Obe r 
sevat ) .  W enn BYSTRICKY s ch r e ibt , daß die Ein stufung de r Proben unklar 
s e i  und daß die s eh r  willkürli che { ! )  V e r wendung de r Begr iffe Obe rkarn,  
Obe rtuval , Unte r- und M ittelnor die st rat igraphis che Or ientie rung in de r 
Lokal ität Silicka Bre zova be hinde r n  wü rde , dann mü s s en wir ihm entgegen
halten ,  daß wi r die Begr iffe Obe r karn und Obe rtuval im Hinbl i c k  auf die 
Ein stufung de r Proben au s de r Lokal ität Sil i cka Bre zova gar nicht ve r wen
det  haben ,  daß die  Pr

.
oben au s de r in  ihr e r  Zuordnung u m s t r ittenen ke r r i 

Zone ste t s  i n  die ke r r i-Zone e inge stuft wu rden , s o  daß e s  jede m s e lbst 
übe rla s sen blieb,  s ie zum Obe r tuval ode r Unte rnor zu st ellen , daß die 
Probe S 1 2  in das Unte rnor und die dawsoni- Zone e inge stuft wu rde , so daß 
klar i s t ,  wa s s i ch h int e r  de r Be ze i chnung Unt e r nor ve rbarg, und daß die 
Be z e i chnung obe r e s  Unte rnor bis M itte lnor die ke r r i- Zone au s s chlie JH ,  
ganz gl e i c h ,  ob s ie zum qbe rtuval ode r zum Unt e r nor ge r e chnet  wird. Die 
Au sführ ungen BYSTRICKY ' s entbe h r en al so au ch in de m soeben di skutie r 
ten Proble mkr e i s  jede r sachl i chen G rundlage . 

Auf S. 1 3 1 1 3  a de r anonymen Be ilage zum Exku r s ion sfüh r e r  gibt BYST-
, 

RICKY e ine Faunenl i s te an , die von KO Z U R  & MOCK { De z e mbe r 1 9 7 2  b) 
stammen soll , in die s e r  Arbe it abe r gar ni cht enthalten i s t .  Damit un s 
ni cht spät e r  wiede r vorge worfen wird, daß wi r un s e r e  Zuordnung ände r n ,  
möchten w i r  h ie r klar stellen , daf3 wi r i n  ke in e r  Publ ikat ion angegeben ha
be n ,  daß die Probe 1 6 9 I 2 unte rhalb de r Probe S-9 und die Probe 1 6 9 I 4 
obe r halb die s e r  Probe l iegt .  Das i st s chon de shalb unmögl i ch , we il wi r 
sowohl die Probe 1 6 9 1 2  al s au ch die Probe 1 6 9 1 4  in die well e r i- Zone e in 
stufen,  die Probe S-9 dagegen in die mac rolobatu s- Zone . Damit s ind au ch 
die Be me rkungen BYSTRICKY ' s  {anonyme Be ilage , S .  1 5 ) hin s i chtlich de r 
Alte r s stellung de r Proben 1 69 1 2  und 1 69 1 4  h infällig .  Ve r mutl i ch e rfolgte 
die Platzie rung de r Probe 1 69 1 2  unte r die Probe S- 9 auf G rund de r völl ig 
fal s chen Zuordnung von M .  communi sti  au s de r Probe 1 69 1 2  zu " Ep igon 
dolella" nodosa in de r Arbe it von KR YSTYN 1 9 7 3 ,  auf die s i ch BYST 
RICKY hie r be ruft . Die taxonomi s che Fe hlbe st immung du r ch KR YSTYN 
{ 1 9 7 3 )  wu rde be r e it s  be i KO Z UR { 1 9 7 3  c )  kor r igie rt  { s iehe dort ) .  Int e r e s 
sant i st ,  daJ� BYSTRICKY s e hr wohl we iß, wie die r i cht ige Abfolge de r 
Proben laute t ,  denn auf de r ab s chl ießenden Tabelle st ellt e r  die r i chtige 
Abfolge de r Proben dar , wobe i er s i ch ebenfall s auf KO Z U R  be ruft . Da 
BYSTRICKY die von ih m auf S. 1 3 1 1 3  a darge stellte Abfolge mit de m Hin-
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we i s  auf die Arbe it von KR YSTYN auf S. 1 5  de r anonymen Beil age di sku 
tie rt,  kann h ie r keine Ve r we ch slung und auch kein D r u ckfehl e r  vorliegen. 
Da wir eine sol che Abfolge ni cht publ izie rt haben und BYSTRICK Y die von 
un s publizie rte Abfolge du r c hau s kennt, wie au s de r Ab s chlußtabelle de r 
anonymen �e il age he rvorge ht,  können wi r n i c ht u mh in fe stzu stellen , daß 
BYSTRICKY ab s i chtl i ch Ergebni s s e un s e r e r  Arbe iten fäl s cht ,  um dann an 
Hand die s e r  Fäl s c hungen str atigr aph i s che Fehlbe stimmungen nachzu we i 
sen . 

·' 
Auf S. 1 4  de r anonymen Be ilage gibt BYSTRICKY e in e  Ve rbr e itung stabelle  
von obe rtr ia s s i s chen Holothu r ien-Skl e r iten an , die  angebl i ch von KOZU R  
( 1 9 7 2 ) stammen soll . KOZUR h a t  e ine sol che Tabelle nie mal s publ izie rt 
und BYSTRICKY au ch kein unpubl izie rte s Mate r ial die s e r  Art zu r V e rfü 
gung ge stellt. Viel meh r handelt e s  s i ch um e ine Tabelle bzw. de ren Rudi
mente aus e ine r im Geol. Zborn. im Druck befindl i c hen A rbe it von KOZU R 
&. MOCK. BYSTRICK Y hat s i ch h ie r  ohne Erlaubn i s  de r Autoren Ein s i cht 
in r edaktion s inte rne s Mate r ial ve r s ch afft und darau s ohne un s e r e  Zu stim
mung mit fingie rten Autor enbeze i chnungen ve röffentl i cht. Be im U mbau 
die s e r  Tabelle fü r die anonyme Be il age s ind BYSTRICK Y zahl r e i che  Feh 
le r unte rlaufen. W i r  möchten au sdrü ckl i c h  darat�,f hinwe i s en ,  daß ke ine r 
von un s die Ve röffentl i chung de r von BYSTRICKY au s un s e ren Man u sk r ipt 
ohne Erlaubn i s  entnommenen und dann umgebauten Tabelle autor i s ie rt hat 
und dahe r au ch die Ve r antwortung fü r die dar in enthaltenen be i de r U m stel
lung du r ch BYSTRICKY ent standenen Fehl e r  n i c ht übe rneh men können. 
W i r  möchten un s zu die s e m  skandalös en Vorfall j e de s  we ite ren Kommen 
ta r s  enthalten , de r nur pol e mi s ch s e in könnte. 

" 

Auf Se ite 1 6  n egie rt BYSTRICKY die Angaben zur Alte r stellung de r Lokal i-
tät Bl e skovy pr amen im Ve rgle ich mit de r Lokalität Hybe , die be i KOZU R 
& MOCK ( 1 9 7 3  a) veröffentl i c ht wurden mit de m H in we i s ,  daß in Ble skovy 
prameh nach B U D U ROV & PEVNY ( 1 9 7 0 )  folgende Conodonten vorkommen: 
Gondole lla navicul a ,  Hindeodella petr aevi r idi s ,  Pr ioniode lla cf. pe ctinifor 
mi s ,  P r ion iodina cf.  pron a ,  Polygnathu s tethydi s .  Die s e  Conodonten können 
in den Cr inoiden - Ammoniten - Brachiopodenkalken von Bl e skovy prame'h 
gar n i c ht vorkommen , ganz unabhängig davon , ob man die s e  Lokal ität in s 
höh e r e  Unterrhät e in stuft (KOZU R  1 9 7 3  b) ode r in s Se vat (ANDRUSOVOVA, 
BYSTRICK Y) .  Die obe r e  mögli che Rei chwe ite die s e r  Fauna i st Ladin ( ! ) ,  
so daß· die s e  Conodonten un möglich au s den Cr inoiden- Ammoniten - Brachio
podenkalken der Lokal ität Ble skovy prameh (Drnava / D e rnö) stammen kön
nen. Auf die s e  Prob�e matik i st be r e its  R. MOCK an ande r e r  Stelle e inge 
gangen. BYSTRICKY ve r s u c,ht nun die s e  Fe ststellung zu übe r spielen,  in 
de m e r  BU D U ROV & PEVNY völl ige a rtl iehe Fehlbe sti mmungen vo r wi rft. 
Be s onders hart kam da s auf der KBGA- Tagung z u m  A u s dr u ck. BUD UROV 
i st j edoch e in inte rnational ane rkannte r Spezial i st und e r  bildete übe rdie s 
die A rten ab. W ir könn en hin s ichtl ich de·r stratigraphi s c h wic htigen For 
men k e ine Fehlbe stimmung fe ststellen. Daß e inige A rten nocht die alte Gat-
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tung szuordnung e rh ielten (z. B. "Polygnathu s "  tethydi s )  spielt be i de r 
stratigraphi s chen Be we rtung die s e r  For men ni cht die ge r ingste Rolle. 
Wir konnten in vielen kg G e ste in au s de r Lokal ität Ble s kovy pramert ke i 
n e n  e inzigen Conodonten ge winnen. Dafü r tr eten typ i s che unt e r rhät i s c he 
Holothur ie n - Skl e r ite und ve r e inzelte O st racoden auf. Auch die Foramin i 
fe r en sp r e chen für die se  Alte r s e in s tufung. Da s F e hlen de r Conodonten 
könnte faziell bedingt se in. W enn in die s e m  Hor izont späte r doch noch 
Con.odonten gefunden we rden sollten ,  dann we rden e s  s i che r nicht Gladi 
gondolella tethydi s und ähnl i c he Arten s e in ,  sonde rn all enfall s M i s ikella 
po sth e rn ste ini ,  die unte r faziell gün stigen B edingungen in die s e m  Hor izont 
noch vorkommen könnte. 

I 
Auf de r Se ite 1 8  de r anonymen Be ilage s ch r e ibt BYSTRICKY zu de r neuen 
Alte r se in stufung de r "Kö s sene r Schichten" von Hybe dur ch KO Z U R  & 
MOCK ( 1 9 7 3  a ) : "Th i s  i s  not Contradietor y  to the fir st infor mation about 
the occur"r e n c e  of conodont s (Gondolella navicula, K. BU DUROV -
J. PEVNY 1 9 7 0 ) ,  whi ch was denied a s  completely unr e l iable without ha
ving be en ve r ified fir st (H. Kozur 1 9 7 1  d,  R. Mock 1 9 7 1 )  • • •  The author s 
who forme rly denied any o c cu r r en c e  of conodont s in the s e  bed s ,  c hanged 
th e i r  opinion (H. Kozur - R. Mock 19 7 3 )  i r r e spe ctive of earlier  data on the 
oc cur r e n c e ,  and quoted the spe c ie s  Spathognathodu s h e rn ste ini Mo stle r 
enabling prope rly finding the h e nst e in i -A s s e mblage zone. Ba s ing on the 
he rn ste in i -A s se mblage zone , they r egard the "Kö s s en bed s "  from Hybe 
as olde r than the l ime stone s containing the fauna from the Ble skovy pra
men , s in c e  in the s e  lime stone s conodont s  do not oc cur anymore (H. Kozur, 
p. 1 9 , H. Kozur - R. Moc k  1 9 7 3 ) .  It should be , howeve r ,  added, that cono
donts ar e al so pre s ent (K. Budurov - J. Pevny 1 9 7 0 ,  S. 1 6 9 )  • • . • •  Con 
s e quently, the probl e m s  of th e relation ship betwe en the fauna from Hybe 
and that from the Ble s kovy p ramen i s  �ot quite " unambigou s " .  Dazu wä r e  
folgende s z u  be m e r ke n. D a  BYSTRICKY imme r wiede r  auf d i e  Be we i s 
kraft de r A s soziation mit Gladigondolella tethydi s au s de r Lokalität Ble s 
kovy pramen poc ht ,  mü s s en wi r al so annehme n ,  daß e r  all en Ern ste s de r 
Me inung i st ,  daß die Cr inoiden -Ammoniten - B rachiopoden - Kalke von Ble s 
kovy p rame� e in ladini s che s Alter  be s itzen , denn die s wird dur ch die von 

( 
BUDURO V  & PEV NY angegebene Conodonten - A s soziation angeze igt. Es  
lohnt n icht,  noc h  we ite r  übe r die s e s Probl e m  zu di skutie r en. In  e in e r  in 
D r u c k  befindl i c hen Arbe it konnten KOZ UR & MOCK nachwe i s en ,  daß 
" Spathognathodu s "  h e r n ste ini i n  de r bi she r igen Fa s sung i n  zwe i  A rten 
unte rte ilt we rden kann: M i s ikella h e rn ste ini s.  str.  (obe r ste s Sevat, 
Cochlo c e r a s  sue s s i - Zon e )  und M i s ikella po sth e rn ste in i  (obe r ste Cochlo
c e ra s  s ue s s i - Zone , Chor i sta ce ras haue r i - Zone , ? Chori sta c e ra s  mar shi
Zon e ) .  Die Angaben übe r  d a s F e hlen von Conodonten im Rhät bezogen s i c h  
stet s auf das Rhät i n  de r engen Fa s sung be i TO Z ER (Cho r i stoce ra s  � 
shi- Zone ) und bi s heute i st au s die s e m  B e r e i c h  noch k e in Conodont gefun 
den worden , wenn man von e in e r  alte r s mäßig un s i c h e r e n  Fund stelle in den 
Alpen ab s ie ht (MOSHER 1 9 6 8 ) .  Nach e ine r f r e undl ichen s chr iftl i chen Mit-
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te ilung von Prof. Dr. H. MOSTL ER i st e s  jedoch s e h r  wah r s c h e inl i ch ,  daß 
au c h  in de r Ch. rnar shi- Zone noc h  ganz ve r e inzelt M i s ikella po sthe rn ste ini  
vorkommt. All  das ände rt jedoch nicht s  an de r Tat sache , daß .Q: navicula 
in de r po ste rn ste ini A. - Z .  von Hybe nicht vorkommt , zurnal die s e  A rt 
s elbst in de r he rn ste in i A . .,.. z .  n icht me h r  auftr itt und au ch in de r andr u 
sovi  A. -Z.  noch n i c ht nac hge wie sen wu rde. So hat de r Nac h we i s  von M i s i 
ke lla po sthe rn ste in i i n  den unte r rhätis c hen Kalken von Hybe (obe r ste r Te il 
de r von KO Z U R  1 9 7 3  b aufgelösten Rhabdoce ras sue s s i- Zone = Cho r i sta 
c e ras haue r i - Zone , Äquival ent de r unte ren und ? mittle r e n  Kö s s ene r 
S c h i c hten ) die Angaben von KOZ U R  & MOCK ehe r be stätigt, daß .Q:navicula 
in die sern Be r e ich  n i c ht vorkommt, da nun faz ielle Krite r ien  (ungün stige 
Faz ie s fü r Conodonten ) n i cht meh r  für da s Fehlen von G. navicula ve rant
wo rtl i ch ge rnacht we rden können. MOCK ( 1 9 7 1 )  hat dur c hau s nicht jegl i 
c he s Vorko�rnen von Conodonten i n  de r Lokal ität Hybe negie rt, wie 
B Y STRICK Y s ch r e ibt, sonde rn folgende s au sgeführt :  1 1 Z u  de m beachten s 
we rten Be fund von 4 B r u c h stü cken de r Art  Gondole lla navi cula HUCKRIE-

. DE i m  Rhät de r Cho� - De cke in de r Nähe von Hybe i st zu be me rke n ,  daß e s  
s i c h  höch stwahr s che inl ieh u m  e ine r e  sedimentie rte Fauna handelt. Eine 
ande r e  mögl iche Alte rnative wä r e ,  daß die s e  Conodonten n i c ht aus de m 
Rhät, sonde rn au s den Schuppen de s Dach ste inkalke s nor i s chen Alte r s  
stammen. 1 1  Die s e  Auffa s s ung (au c h  V e r we ch slungen von Proben ode r V e r 
unr e inigungen kämen noch in F r age , 1 vgl. au ch die Au sführ ungen von MOCK 
1 9 7 1  zu den von BUDUROV & PEVN Y aufgefüh rten Conodontenfaunen so
wie un s e r e  Au sführungen zum angebl i ch e n  Vorkommen von Gladigondolella 
tethydi s in de r Lokalität Ble skovy prarnen ) wird dur ch da s Auftreten von 
M i s ike lla po sth e rn ste ini noc h  we s entlich ge stützt und n i c ht wide rl egt, wie 
B YST RI CKY offen s i c htl i c h  glaubt. KO Z UR ( 1 9 7 1 )  i st auf die Lokal ität 
Hybe übe r haupt n i c ht e ingegangen ,  sonde rn hat l edigl i c h  ve r mutet, daß e s  
s ic h  be i den von MOSHER ( 1 9 6 8 )  au s de m Rhät (be i MOSHER e indeutig auf 
die Cho r i sta c e ra s  rnar shi- Zone be s chränkt ! ) angegebenen Conodonten 
um stratigr aph i s c he F e h-lbe stimmungen handeln könnte. Davon ganz abge 
s ehen , ve r z e ichnet abe r  au ch MOSHER .Q: navicula au s de m Rhät n i c ht 
m e h r .  An son sten haben wir un s s e h r  wohl ve rge wi s s e rt ,  ob Gondolella � 
v i c ula in de r Lokal ität Hybe vorkommt ode r nicht und wir konnten ke in e in
z ige s Exe mplar die s e r  A rt finden. Auch die Auflö sung de r e r sten ca. 2 5  kg 
von conodontenhöffigen G e ste inen au s ve r s c hiedenen rhäti s chen Lokal itä 
ten e rbrachte ke ine Conodonten und e r st in letzte r Z e it i st e s  un s ·gelungen, 
au s mehre r e n  r häti s ch en Lokal itäten (bi slang nur Unte r rhät) Conodonten 
nachzu we i s en. Conodonten s ind im Rhät z we ifel sohne sehr s e lten und be i 
den b i s he r  vorl iegenden ca. 60 Exe mplaren handelt e s  s i ch au s s chließl i c h  
u m  M i s ike lla posth e rn ste in i  und a n  de r unmittelbaren Rhätba s i s  wu rden 
au c h  noch e inzelne  B r u c h stücke von strat igraph i s c h  wen ig au s sagekr äfti
gen Z ahn r e ihen conodonten gefunden. Au ch die nochmalige Unte r su chung 
de r Mikrofaunen de r Lokal ität Hybe (Dipl. -A rbe it D. MAJ ERSKA ) e rbrac h 
te n u r  e in e inzige s Exe mplar von M. po sthe rn st e in i ,  obwohl wiede rum 
große P robenmengen aufbe r e itet wurden. Übe rdie s betrachten wir  e s  al s 
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e ine  ganz nor male Ange legenhe it , wenn s i c h  im Laufe langjähr ige r Unte r 
suchungen an de r e inen ode r ande r e n  Ste lle no ch Conodontenfunde au s 
Schichten 1nachen las s e n ,  die zuvor al s conodontenfr e i  ange sehen wu rden . 
Au c h  kle ine r e  Modifikat ionen de r heute gelt enden Conodontengl iede rungen 
s ind dur chau s noch zu e r warten , wie das b e i  allen G rundlagenunte r suchun 
ge n  ganz selb stve r ständl i ch i s t .  So i s t  e s  du r chau s mögl i c h ,  daß s i c h  in 
Z ukunft au ch noc h  in de r Lokal ität Bl e skovy prameri. (Drnava / De rnö) Con o 
donten (Mis ikella po sth e r n s t e in i )  finden , abe r  eben ni cht jene  Arten , die 
BUD U ROV & PEV NY au s die s e r  Lokal ität angeben. Die Au s sage , daß die 
Schichten von Ble skovy pramen jünge r s ind al s diejen igen von Hybe wi rd 
dadur ch nicht be rüh r t .  Sie e rgibt s ich u .  a .  au ch au s den Holothu r ien -
Skle r iten (darauf b e r uhte die pos it ive Be we i sfüh rung zur gegen s e itigen 
Alt e r s stellung von Bl e skovy pramen I Hyb e be i KO Z UR & MOCK 1 9 7 3  a, 
wa s  B YSTRICK Y völl ig über sehen hat ode r nicht zu r Kenntn is  ne hmen woll
t e ) ,  au s den Brachiopodenfaunen und vor all e m  au ch au s den For aminife 
r e n ,  wie e r s te Unte r suchung s e rgel?n i s se von D r .  GA Z D Z ICKI (War s chau ) 
z e igt e n . W e nn e s  abe r  BYSTRICKY mit s e inen Äuße rungen darauf ange 
legt haben sollt e ,  un s nachzu we i s e n ,  daß wir im Laufe de r Unt e r su chun 
gen im Inte r e s se de s wi s se n s chaftl i chen Fort s c h r itt s die e ine  ode r ande r e  
Me inung aufgeben mußten , dann können w i r  i h m  mitte il e n ,  daß die s au ch 
in Zukunft ge s c hehen wird,  denn nicht s he mmt den wi s sen s c haftl ichen 
For t s chr itt mehr al s das Fe sthalten  an üb e rholt e n ,  wenn au ch z .  T. l i.e bge 
wordenen Vor stellungen , wie das ja dur ch das V e r halten BYSTRICK Y ' s  
sehr  an s c haul ich  de mon s t r ie rt wird. Ande r e r s e it s  könnten wi r un s da au ch 
mit B YSTRICKY auf k e inen W e tt str e it e inla s s e n ,  denn er hat in den letz 
ten 3 Jahren de rartig oft s e in e  An s i chten ge ände r t ,  daß s i ch darüb e r  mehr 
s ch r e iben l ieße al s an Druckraum zur V e-rfügung steht. Übe rdie s sehen 
wi r da s gegen se itige Auf r e chnen von stratigraphi s chen und son stigen F e hl 
e in stufungen , die du r ch den wi s s en s chaftl i c hen For t s chr itt bedingt s ind, 
al s unnüt ze Z e itbela stung und wi s s en s chaftlich un r e if an . W ichtig ist nur 
das neue Re sultat , das r ichtig s e in kann , abe r  ni cht in jede m Falle s e in 
wi rd. 

I 
Was den letzten Satz de s ob igen Z itat s von B YSTRICKY bet r ifft , so e r-
e ife r t  e r  s ich mehrfach übe r Be z e i c hnungen wie "e inde ut ig", " s iehe r 1 1  e t c . ,  
was un s z war nicht stör t ,  ande r e r s e it s  abe r  sehr  b e z e ichnend für das 

# 
krampfhafte Be mühen von B YSTRICKY i s t ,  M ängel in un s e r en Arbeiten zu 
entde cken ode r zu kon st r uie r en .  W e r  un s e r e  Arbeit (KO Z U R  & MOCK 
1 9 7 3  a) dur c hl ie s t ,  wird übe rdie s fe st stell e n ,  daß wir hin s i chtlich de r 
Alte r s stellung Hybe /Ble s kovy pramen das Wort  unz we ideut ig bzw.  e indeu 
t ig ("unambiguou s") gar n.icht ve r wendet hab e n ,  womit das hie r s i c htbare 
Be mühen von BYSTRICKY noch l ä che rliche r wird. Alle rding s gehören wir 
au ch nicht zu jenen Geologen , die für jede s geologi s che Probl e m  in e in e r  
ode r  mehr e r en Arb e iten all e  nu r mögli chen (und unmögl ichen)  Lösung sva
r ianten aufzählen , unte r denen s i ch dann s iche rl ich  au ch die e ine  r ichtige 
befinde t .  W enn im Laufe de r wi s sen s chaftl ichen For s chung dann die e ine  
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r i chtige L ö sung e indeut ig na chge wie sen wi r d ,  dann ste l len d ie se G e o l ogen 
oft  un t e r  V e r s ch we igung a l l e r  ih r e r  an de ren fal s chen V o r stellungen fe s t ,  
daß  s ie die s j a  s chon län g s t  ge wu ßt h ätten ( m it ent sp re chende m Z itat ) .  Da 
mit i st d e m  wi s sen s chaftl i ehen F o r t s e h r  itt n i c ht ge dient . Sofe rn ke ine au s 
r e i c henden Daten v o r l iegen ,  können Int e rp r e tat ionen unte r ble iben ode r 
P r a e konzept ionen aufge stellt un d al s sol che ge kennze i chne::  we rden . Natü r 
l i ch kann s i ch au ch e in h eute al s e in deutig ange s e hene s E r  g e  bni s du r c h  
we ite re F o r s chungen al s fal s ch h e r a u s stellen,  dann haben w i r  un s ode r 
dann hat s i c h  de r betreffen de Aut or  eben e indeutig ge i r rt .  E ine Schande 
i s t die s n i cht .  Nur  we r n i cht s Neue s s ch afft , wi r d  s i c h  au ch n i cht i r r en .  

D i e  auf Se ite 2 0  de r anonymen B e ilage von B Y STRI C K Y da r g elegten Äu ße 
rungen s in d  r e ine Pole mik und entbe h r en j e de s Info r mat ion sgehalte s .  E r  
s ch r e ibt z u  un s e r e r  Ein stufun g de r (obe r e n )  Reifl inge r Kalke von T u r i k  
i n  da s Ka rn : 1 1 The exten s ion o f  t h e  upp e r mo st part  o f  t h e  Re ifl ing l i me 
s t on e s  into the C o r de volian , r e g a r d e d  by the t wo autho r s  a s ne w info r m a 
tion,  h a s ,  h o weve r ,  been kn o wn e a rlie r in t h e  W e s t C a rp ath ian s ( Mon o 
p h yll ite s aon i s  MOJ S. , M .  Raku s ,  J .  B y s t r i c ky 1 9 7 2 ,  S .  2 9 4 ) . So i t  i s  in 
the E a ste rn Alp s .  The autho r s  h ave fo rgotte n ,  that a s  in the E a ste rn Alp s 
s o  in the We st  C a rpathian s ,  the C o r devolian wa s r e g a r de d  a s  the Upp e r  
L a dinian an d not Lowe r C a rn i an .  F o r  thi s r e a son the ir  op in ion about the 
Re ifl in g l i me stone s of the W e st C a rp athian s and E a s t Alp s to be c o r r e ctly 
te r m e d a s  "the L a din ian - C a rnian Re ifling l ime stone s "  ( H .  KOZUR - R. 
MOC K  1 9 7 3 ,  p.  1 0 ) is  con s i de r e d  g r oundle s s  . . .  1 1 Dazu wä re folgende s zu 
be me r ken : 
K .  B OR ZA ( 1 9 7 3 ,  in B Y S T R I C K Y 1 9 7 3 )  s c h r e ibt zum Alte r de r R e ifl inge r 
Kalke von T u r  ik : 1 1  St r at i g r aph i c all y the Re ifl ing l i me stone s c o r  re spond to 
the upp e r  An i s ian and L a d inian" . Die s e  M e inun g  wu rde von B Y ST R I C K Y , 
de r zu die s e m  Z e itp unkt da s C o r deval auch s chon zum Karn zähl t ,  gete ilt . 
Monophyll ite s aon i s  wu r de au s de r Lokal ität T u r  ik nicht aufg eführt .  W i r  
haben die E in s tufung de r Re ifl in g e r  Kalke de r L okal ität T u r ik al s n e u  be 
z e ichnet  und n a c h  dem obigen Z itat i s t  s ie da s a u c h .  G e r ade we il un s be 
kannt wa r ,  daß au c h  in ande r en Lokal itäten de r Slo wak e i  und de r Alp en die  
Re ifl inge r Kalke bi s in s Karn re ichen , ,h aben wi r j a  vorge s chlagen , die  fü r 
d ie obe r e n  Re ifl inger  Kalke bi she r ve r wendete B e ze ichnung " ladin i s che  
Re ifl in g e r  Kalke " du r c h  die e xakte B e z e i chnung " ladin i s ch - ka rn i s che " Re if-
1 in ge  r Kalke zu e r  setzen,  s ofe rn man die s e n  Schichtbe gr iff übe r haupt ve r 
we n d e t .  W i r  k önnen ni cht be g r e ifen,  daß die nun endl i c h  auch  von B Y ST 
R I C K Y akzeptierte  Z u o r dnung de s C o r devol s ( und s o mit auch e ine s T e il s 
de r Re iflinge r  Kalke ) zum Karn e s  g rundl o s  ma chen s ol l ,  von l adini s ch 
ka rn i s c hen Reiflin g e r  Kalken zu sp re chen . D a s  wü rde doch bedeuten,  das  
C o rde val in de r F a zie s de r Reiflin ge r Kalke  zum La din , in  j e de r  ande ren 
F a z ie s abe r zum Karn zu stellen . Ge rade u m  die s zu v e r me ide n ,  h aben 
wi r ja die B e z e i chnun g ladin i s c h - ka rn i s c h e  Re iflinge r Kal ke fü r die obe r en 
R e ifl in ger  Kalke , die e inen ka rn i s c hen Ant e il enthalten,  v o r g e s chlag en . 
U n s e re  An s i c hten zur Ste l l ung de s C o rdeval s und hin s i c h t l i c h  de r Än de rung 
de r Z u o rdnun g die s e r  Unt e r stufe s e it ihr e r  Einfü h run g s in d  be i KO Z U R  
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( 1 9 7 2 b un d in D ru c k )  au sführl ich dargel e gt ;  auf die die sbezügl ichen Äuße -
I 

rungen B Y STRIC K Y ' s lohnt e s  s i c h  al so n i cht ,  e inzuge hen . 

Ab s chl ießen_,d noch e ine ku r z e  B e me r kung zu de r Ab s chlußtabe l l e ,  die 
B YS T R I C K Y  in de r anonymen B e ilage b r ingt . W ie s chon an ande r e r  Stelle 
aufg eführt wu r de ,  i st hie r die Re ihenfolge de r ange g e benen P r oben au s 
Sil i cky B r e zova r i chtig darge stellt . B e i  de r Da r stellung de r T abelle dur ch 
B Y S T R I C KY ent st eht de r E in d r u c k ,  al s wür den KO Z U R  & MOSTLER ( 1 9 7 2) 
und KO Z U R  ( 1 9 7 2  a )  s e h r  häufig unte r s ch iedl i che B e z e ichnungen fü r die 
gle i che Ammon i.tenzone ve r we n den . Die s e r  E indruck entsteht abe r dadur c h, 
daß B Y ST RIC KY die von KO Z U R  & MOST L E R  ve r wen deten Standa r dzonen , 
die fü r die Obe r t r ia s  fa st au s s chl ie ßlich die nor dame r ikan i s chen Benennun
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