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Zusa mmenfassung 
D ie Conchostracen -Fa una des europä ischen Rotl iegenden wu rde revidiert . D ie 
Halotypen und das Tapatypenmateria l der wic htigsten A rten konnten unte r
sucht  werden . D ie Typusa rt von L ioes theria D E PERET & MA ZERAN , 1 9 1  �, 
Estheria paupera F R  I TSC H , 1 90 1  = Es theria (L ioes theria } lallyensis DEPERET & 
MA ZERA N , 1 9 1 �, und a l le  anderen Conchostracen , die F R I TSC H ,  1 90 1 , aus 
der Rotl iegendfa z ies Böhmen s beschrieb , wu rden revidiert . Nach diesen 
E mendat ionen. und den E mendationen der Gattung L ioestheria durch K O ZU R ,  
MA RTEN S & PACAU D  ( in Druck )  und von "Es theria " tenella ( B RON N ,  1 8 50) 
du rch K O Z U R  & S I T T I G  ( 1 98 1 , in D ruck ) ist  nun eine Basis fü r die b io-
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strat igraph ische Zon ierung des kont inenta len obersten K a rbon und Perm 
( Rotl iegendfa zies) mit  H i l fe von Conchostracen vorhanden . 8 Conchostracen
Zonen und A ssemblage-Zonen konnten im kon t inenta len Rotl iegenden E u ropas 
a usgeschieden werden . 

Su mma ry 
The Conchostracan fauna of the Eu ropean Rot l iegen d  has been revised . The 
h olotypes and topotype materia l  of the most i!"portant spec ies could be 
stud ied . T he type spec ies of L ioes theria DEPERET & MA Z E RAN I 1 9 1 21 , 
Es th eria paupera FR I TSC H ,  1901 = Estheria (L ioestheria ) lallyensis DEPERET & 
MA Z E.RAN , 1 9 1 2 , and a l l  other Conchostracans desc ribed by F R I T SC H ,  190 1 1  
from the Rotl iegend fac ies o f  Bohemia have been revised . A fter these emen 
dat ion s  and the emen dat ion of the genus  L ioestheria by K O ZU R ;  MA RTEN S & 
PAC A U D  ( in press) and the emendat ion of "Es theria " tenella ( B RON N ,  1 8 50) 
by K O ZUR & S I T T I G  ( 198 1 1  in press )  now a basfs for b iostratig raphic 
zonat ion of the cont inenta l  uppermost Carbon iferous and Permian ( Rotl iegend 
fac ies)  by the aid of Conchostraca is  p resen t. 8 Conchostracan zones and 
a ssemblage zones could be establ ished in the continenta l  Rotl iegend of Eu rope . 

1 .  E in l eitung 

D ie vorl iegende und 3 weitere Arbeiten: 
H O L U B  & K O Z U R  ( 2): 11A rth ropoden fäh rten a us dem Rotl iegenden der CSS R  11 , 
HOLUB & K O Z U R  ( 3) : 1 1Revis ion ein iger Tetrapodenfährten des Rotl iegenden 
und b iostratigraph i sche Auswertung der Tetrapodenfährten 11 und HOLUB & 

K O Z U R  ( 4 ) : 11 Korrelat ion des Rotl iegenden E u ropa s 11 s ind die Fortsetzung 
der im Band 9 ( 1 0) d ieser Zeitschrift ersch ienenen Arbeit  K O Z U R 1  H . : D ie 
K orrelation des Rotl iegenden und Zechsteins von M ittel - und Westeuropa mit  
der ma rinen Standa rdgl iederung . Da s L iteraturverzeichn is zu a l l en 4 A rbeiten 
von H OLUB & K O Z U R  folgt im 4. Tei l . 

D ie b isherigen G l iederungen im Rotl iegenden beruhten fa st ausschl ie ß-
. l ieh auf l i thostrat igraph ischen K r iterien ; erste pa läomagnetische A l terse in
stufungen und Korrelationen sind für das kont inenta le  Rotl iegens:Je erfolg
versprech�nd ( DAC H ROTH , 1 976,  LO T ZN E R  & MEN N I N G  in VOZAR & 
VOZA ROVA , 1 980) . 

Be i  HAUSOLD & K A T Z UN G I 1972 a1 b1  1 975, und HAUBOLD1 1 9801 wu rde 
der Versuch einer b iostratig raphischen G l iederung mit H i l fe von Tetra poden
fäh rten unternommen . Dabei unterl iefen a l lerdings e in ige methodische Feh ler ,  
die dazu  füh rten , da ß d ie 11b iostrat igra ph ischen 11 K orrelationen nach HA U SOLD & 
K A T ZUNG i m  a l lgemeinen die l i thostratigraphischen Korrelationen 1 in d ie be
stimmte ze i tbe zogene Faktoren wie zunehmende Ar id is ierung wäh rend des Perm 
und damit verbundene I itholog ische Änderungen , Vu lkanitmax ima , O berlagerung 
des kontinentalen Rotl iegenden du rch mar inen Zechstein etc . einflossen, n icht 
verbesserten . Auf  diese Probl eme w ird in einer anderen Publ ikation e inge
gangen . H ier  se i nur soviel bemerkt,  da ß sowohl d ie 1 1b iostratigraph i sche11 
Abg ren zung von Autun ian und Saxon ian bei HAUSOLD & KAT ZUN G ,  1972 a 1  
b ,  1 975,  a l s  auch die b iostratigraphische 1 1Stufengl iederung 11 des Rotl iegenden 
bei  H A UB OLD , 1 980, jewe i l s  l ithostrat ig raphische Abgren zungen bzw . G i iederung 
sind I da diese 11b iostrat igraph i schen 11 E inheiten defin i t ion sgemä ß ( zu letzt 
H A U SOLD , 1 980, vg l . da zu Stel l ungnahmen bei K O ZU R ,  1 980 al  1 98 1 )  m i t  
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den G ren zen der l i thostrat igraph ischen E inheiten abgegren zt wurden , in 
denen die betreffenden Fossi l ien en tha l ten sind . D ie genaue A ufführung 
des Fossi l inha l ts l ithostrat ig raph ischer E in heiten innerhalb l ithostratig raph i
scher G ren zen ist aber ein Tei l  der L i thostrat ig ra ph ie und G rundlage der 
wichtigen biofa z iel l en Analyse ( z . B . mikrofa z iel l e  Untersuchungen an Ka rbo
naten der T r ias) . D ie B iostrat igraph ie beruht dagegen auf der evol ut iv  
( n icht fa ziel l ) bedingten Abfolge der Fossi l ien . 

Al s Vorstufe b iostrat ig ra ph i scher Unterg l iederungen , aber noch n icht 
a l s  solche selbst ,  wu rden von K O Z U R ,  1 980 a,  b,  i m  Rotl iegenden Eu ropas 
verschiedene Fossi la ssoz iationen ausgeschieden , deren zeitl iche Aufeinander
folge te i l s  gesichert ( du rch evol ut ive Ve ränderung der Faunen und F loren ) ,  
te i l s  dagegen völ l ig offen ist ( vgl . Anhang zu K O ZU R ,  1 980 b ) . Vor a l l em 
i m  höheren Rotl iegenden ex ist ieren meh rere Fossi la ssoziat ionen , von denen 
b isher n icht k lar  wa r ,  ob s ie einander zeit l ich vertreten bzw . welches die 
j üngere und welches d ie ä ltere A ssoziat ion ist . Da zu gehören u . a .  die Foss i l 
assoziationen der oberen Envi l l e-G ruppe von Hamstead/B i rmingha m ( G roß
br itannien ) ,des Saxon ien inferieu r i m  Lodeve-Becken ( F rank reich ) ,  der Nahe
G ruppe des Saa r-Nahe-Geb ietes ,  der E isenach-Formation des nordwestl ichen 
Thü ringer Wa ldes, der Rotterode- und Tarnbach-Formation des Thü ringer 
Wa l des , der Hornburg-Formation des SE-Harzrandes ,  der Ma rtinkovice-For
mation des N iederschlesischen Beckens ( CSS R )  un d der Prosecne-Format ion 
des Podk rkonosi-Beckens ( CS SR ) . 

Unsere h ier und in den folgenden A rbeiten ( HOLUB & K OZ U R , dieser 
Band , in Druck ) da rgelegten E rgebn isse kon zentr ieren sich vor a l l em auf 
d iesen stratigraphischen B ereich . Bei den Conchostracen und Tetrapoden
fährten wu rden wegen der notwendigen taxonomischen Revis ionen aber auch 
strat iQraph isch tiefere Horizon te des Rotl iegenden bea rbeitet . 

l n  der vorl iegenden A rbeit werden versch iedene Conchostracen -Faunen 
taxonomisch revidiert und erstma l ig eine b iostrat ig raph i sche G l iederung des 
Rotl iegenden nach Conchostracen vorgenommen . 

An d ieser  Stel l e  möchten wir  den Herren Prof . D r .  J .  B OY , Ma in z Prof . 
D r .  R .  F EY S ,  Pa ris , Prof . Dr . S . F .  MOR R I S , London , D r .  E . V .  MOV§OV I C, 
Rostov am Don , Dr . H . J .  OERTL I , Pau ,  Dr . G .  PACAU D ,  Autun , Prof . D r .  
E .  S I TT I G ,  Karl sruhe, fü r die Obersendung von Materia l ,  einschl ie ßl ich des 
Typusmateria l� von Posidonomya tenella B RON N ,  1 850, Es theria (L ioes theria ) 
lallyensis DEPERET & MA ZERAN , 1 9 1 2 , Es theria autunensis RAY MON D ,  1 946 ,  
und  Neuaufsa mml ungen aus  dem Saa r-Nahe-Ge b iet sowie für d ie Le itung von 
Exkursionen , wertvol le D iskussionen und Obersendung schwer zugängl icher 
L iteratu r recht herzl ich danken . 

Seh r verbunden s ind wir auch den K ol l egen des Nat iona lmuseums in P raha 
für die E ins ichtnahme der Or ig ina le  zu F R I TSC H ,  1 901 , und den Kol legen des 
Mu seums in Novc! Paka fü r die E�n �s ichtnahme wicht iger Sammlungsmateria l ien . 
Herrn D r .  R .  TASLER aus dem UUG Praha danken w ir  herzl ich für die Be
glei tung in die w ichtig sten Lokal i täten in N E -Böhmen , fü r die H i l fe be i den 
Geländea rbeiten und fü r wertvol l e  D i skussionen . 

Besonderer Dank g i l t  auch J .  FO LOP , B udapest und Prof . D r .  K . B A LOG H 
fü r die g roßzügige H il fe bei a l l en pa läontolog ischen und b iostrat igraph ischen 
Forschung�n im Pa läozoikum . F ü r  die Anfert isung der SEM-Aufnahmen danken 
wir  dem MAF I ,  B udapest sowie F rau V .  TAKACS und Frl . I .  LA KY , B udapest .  
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2 .  D ie Bedeutung der Conchostracen fü r die stratig raph ische G l iederung 
und K orrelation der kontinenta len Ablagerungen des obersten Karbon und 
Per m  Europas · 

J n  der kontinenta l en Untertrias des german ischen Becken s b i lden die 
C onchostracen nach den Untersuchungen bei K O ZU R  & SE I DE L  ( in D ruck ) 
die bei we i tem häufig sten und b iostrat ig raphisch geeignetsten Fossi l ien . Von 
der Bas is des B untsandste ins  bis  zur  Ha rdegsen-Formation konnten be i 
K O ZU R & SE I DE L  1 0  le icht erkennbare Conchostracen- Zonen bzw . A ssem
blage- Zonen ausgesch ieden werden ,: Wie die U ntersuch�.mgen von MOL I N  und 
N OVO�ILOV ( u . a .  MOL J N  & NOVO Z J LO V ,  1 965,  N OVO Z I LO V ,  1 970)  ze igten , 
gi l t  Ähnl iches auch fü r da s Oberperm und d ie U ntertria s der Russ ischen 
Plattform . 

E s  lag daher nahe , auch im Rotl iegenden die b iostratig ra ph ische Be
deu tung der Conchostracen zu untersuchen . Dabei wu rde festgestel l t ,  da ß 
den Conchostracen h ie r  poten t ie l l  d ie g le iche bjostrat ig raph ische Bedeutung 
zukommt wie in der Untertria s ,  wenn auch n icht so l eicht best immba re und 
seh r ku rzleb ige Formen wie d ie Es theriella-A rten vorhanden sind , d ie es 
aber auch nur in einem bestimmten Abschn itt des B untsandsteins g ibt . 

J n  a l len l ithostrat ig ra ph i schen E inheiten des Rotl iegenden von se iner 
Bas is bis zum höheren Oberrotl iegenden sowie in  kontinenta len Äquivalenten 
des Zechste ins konnten reichl ich Conchostracen nachgewiesen werden . Wenn 
sie oftmal s auch n icht so häufig und vor a l l em n icht so kont inu ierl ich ver
b re itet sind wie in  der Untertrias ,  so ist von ihrer  Ve rbreitung und E rha l
tung her bei sorg fält igen Neuaufsammlungen die Gewähr ausreichender Fossi l
füh rung als G rundlage b iostrat igraphischer Untergl iederung gegeben . 

E rsch werend wirken s ich bei  der b iostra t ig raph ischen Auswertung der 
Conchostracen des Rotl iegenden vor a l lem zwei U mstände aus:  
( 1 )  Da es  im Rot l iegenden kaum kont in u ierl iche Profi le  mit  domin ierend Ton
und Schlu ffste inen g ibt ,  d ie einen größeren Zeitabschnitt  repräsentieren , 
kann man nur in wen igen Fäl len in einem Aufschlu ß oder einem zusammen 
gesetzten Profil einer Lokal i tät die Entstehung e iner A rt aus  einer anderen 
A rt belegen . Aus  d iesem G runde ist  es derzeitig noch n icht mög l ich , a l l e  
Conchostracen -A rten des Rotl iegenden in phyl emorphogeneti sche Reihen ein
zub inden . D ie Abg ren zung der in vorl iegender A rbe it  aufgestel l ten B iozonen 
ist  damit noch n icht in jedem Fal l  s icher und es können bei e inigen Zonen 
Überschneidungen auftreten . Auch Fehl korrelat ionen gewisser H or i zonte 
lassen sich be im heut igen K enntnisstand noch i mmer n icht au ssch l ie ßen . 
( 2) B isher wu rden fa st a l l e  Conchostracen des Rotl iegenden zu "Es theria " 
tenella {BRON N ,  1 850)  gestel l t .  Da runter verbergen sich versch iedene Gat
tungen und Arten . Ende vor igen und Anfang d ieses Jah rhunderts wu rde 
dies von Forschern wie JON E S ,  WOODWA R D ,  F R I TSC H ,  DEPERET und 
MA ZE RAN du rchaus erkannt und es wu rden meh rere A rten aufgestel l t , die · 

aber von späteren Autoren entweder a l s  Synonyma von "Estheria " tenella 
verworfen wu rden oder völ l ig in Vergessen heit gerieten . Manche, du rchaus 
w icht ige A rbe iten über Conchostracen des Rotl iegenden , wie jene von 
JONES & WOODWA R D ,  t893,  wu rden später fast n icht oder überhaupt n icht 
mehr z itiert . 

Da von den meisten Conchostracen des Rotl iegenden nur  schemat is ierte 
Zeichnungen vorl iegen , gesta l tete s ich die taxonomische Revision seh r  zeit
aufwendig und schwierig . Vordring l ichste Aufgabe wa r daher n icht die Be
sch reibung neuer A rten , sondern die Revis ion der b isher aufgeste l l ten A rten , 
ihre moderne B esch reibung und genaue Abg ren zung voneinander .  D ies konnte 
meist nur anhand des Typusmateria l s  und du rch N euaufsamml ungen aus dem · 
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stratum typicum geschehen . A l le in das Wiederfinden und z .  T .  das Neuauf
schl ie ßen des stratu m typicum ein iger Arten wa r seh r  zeitaufwendig und 
gelang nur in Zusammenarbeit mit mehreren K ol l egen ( u . a .  Prof . Dr . S . F .  
MO R R I S ,  London , D r .  G .  PACAU D ,  Autun und Prof . D r .  E .  S I TT I G ,  Kar ls
ruhe) . 
l n  erster L in ie mu ßte da s Typusmater ia l  von "Es theria " tenella , da s Typus
mater ia l  der yon F R I TSC H ,  1 901 , aufgestel l ten A rten sowie das Typusmaterial  
der von DEPERET & MA ZERAN , 1 9 1 2 , beschriebenen Formen untersucht wer
den . Die E rgebn isse der fü r d ie E rforschung der Conchostracen des Rot
l iegenden entscheidend wichtigen Revision von "Estheria " tenella und ver
wandte r  Formen wu rden von K O Z U R  & S I TT I G ,  1 98 1 ,  ( dieser Band) , ve r
öffen tl icht . D ie wichtigen stratigraphischen R esultate dieser A rbeit werden 
oier mit verwertet. A uch ßie Revis ion der im Rotl iegenden domin ieren den 
Gattung L ioes theria DEPERET & MA ZERAN , 1 9 1 2 ,  d ie n icht nur  für d ie 
Gattungskla ssifikation der oberka rbon ischen und permischen , sondern auch 
der mesozoischen Conchostracen bedeutsam i st ,  befindet s ich in D ruck 
( K OZU R ; MA R T E N S  & PACA U D ) . 
l n  der vorl iegenden A rbeit werden nun die von F R I TSC H , 1 901 , aufgestel l ten 
A rten revidiert und eine neue A rt beschrieben . Damit wu rden nun die meisten 
der aus dem Rotl iegenden schon bekannten A rten revid iert . Sofern da s Typu s
mate ria l n icht ausreichend erha lten wa r ,  u m  a l le taxonomisch wichtigen E inzel
heiten zu erkennen , wu rde Tapatypenmateria l  aufgesa mmelt und zusätzl ich 
untersucht . D ie Typus loka l itäten der be i F R I TSC H ,  1 901 , beschriebenen 
A rten konnten ( sofern vorhanden ) a l l e  wiedergefunden werden und ,  wo es 
nötig wa r ,  auch beprobt werden . D ies wa r in sofern recht wichtig , da ein ige 
A rten nach dem z .  T .  schlecht erha l tenen Typu smater ia l  n icht au sreichend be
sch rieben werden konnten . Selbst der genaue Horizon t, aus dem "Es theria " 
calcarea FR I TSC H ,  1 901 , sta mmt, konnte gefunden werden , obwohl d iese 
Form aus Stra ßenschotter gewonnen wu rde und daher der genaue locus typi
cus unbekannt ist .  
Da s Typusmaterial  von Posidonomya tenella B RON N , 1 850, ist recht schl echt 
erha l ten und da s durch einen Versuch sschacht auf Koh l e  Mitte vor igen Jahr
hunderts aufgefahren e stratum typicum ist n icht meh r aufgeschlossen . Durch 
eine unter Leitung von Prof . Dr . E .  S I TT I G ,  Karl sruhe, von den Herren 
D ipi . -Geol . H .  B A UMA N N ,  cand . geol . V .  B RÄ U E R  und cand .  geol . W . LERCH 
abgeteufte A ufsch lu ßboh rung konnte da s stratum typicum wieder aufgeschlossen 
werden und anhand des guten Materia l s  Megasitum tenellum ( B RON N , 1 8 50) 
bei K O ZU R & S I T T I G , 1 98 1  ( d ieser Band) , erstma l ig unter modernen Ge
sichtspunkten besch rieben werden . Damit wu rden · meh r als 1 30 Jah re nach 
der Aufstel l ung jener A rt,  zu der b isher fast a l l e  Conchostracen des Rot-
1 iegenden geste l l t  wu rden , der U mfang und die taxonomische Stel l ung dieser 
A rt gek lärt .  Au ßer den bei JON E S ,  1 862 ,  in e iner kombin ierten Zeichnung 
abgeb i l deten Syntypen ( J ONES , 1 86 2 ,  Taf .  5 ,  F ig .  6) gehört keine der in 
den letzten 1 20 Jah ren meist als "Es theria " ( oder Pseu des theria } tenella be
zeichneten Formen zu d ieser A rt !  
Ledig l ich da s Typu smate ria l von Es theria muens teriana J O N E S  & WOODWA R D , 
1 8 93,  E .  reinachii JONES & WOODWA R D , 1 893 ,  E .  geinitzii JONES & WOOD
WA R D ,  1 8 93 ( e inschl ieß l ich der a l s  va r .  grebeana J ON E S  & WOODWA R D , 1 893, 
bezeichneten Formen ) , und E. extuberata JONES & WOODWA R D , 1 8 99, konnte 
noch n icht aufgefun den werden . Nachforschungen nach se inem Verb leib so
wie nach den exakten Typusloka l itäten und stratum typicum der genannten 
A rten sind im Gange . Da JONES & WOO DWA R D ,  1 8 93 ,  1 8 99,  ihr  Conchostra
cen mate rial von A .  von R E I NACH erh iel ten und A .  von R E I N AC H ,  1 8 92 ,  d ie 
Conchostracen-füh rende Abfolge in der Wettera u beschrieb ,  la ssen s ich Fund
punkte und A l tersstel l ung der bei JONES & WOODWA R D ,  1 893 ,  1 899,  be
sch riebenen A rten zieml ich genau rekon stru ieren . Damit konnte in ein igen 
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Fäl len soga r eine gesicherte Zuordn ung der bei JONES & WOODWA R D ,  1 8 93,  
1 899 ,  beschr iebenen Formen vorgenommen werden . 

Es theria drummi G U T H ö R L ,  1 93 1 , aus  der Lebach-G ru ppe des Saa r
Nahe-Gebietes ist so schlecht erha l ten , da ß die Art bis zum Vorl iegen von 
neuem , besser erha l tenem Material ein nomen dub ium ble ibt.  Be i  der eben
fa l l s  sehr schlecht erha ltenen Es theria obernaueri G U T H ö R L ,  193 1 , d ie mit  
16  mm seh r  g roß  wird , ist n icht e inmal  d ie Conchostracen- Zugehör igkeit ge
siche rt. 

3 .  Faz iel l e  Abhäng igkeit der Conchostracen-Faunen des Rotl iegenden 

Schon rein erha ltungsbed ingt la ssen sich Conchostracen im Rotl iegenden n u r  
i n  Ton steinen , Sch luffste inen , Feinsandsteinen sow ie i n  Ka l ken nachwe,i sen , 
wobe i  s ie in den Feinsandste inen schon recht sch l echt erhalten und meist 
unbesti mmba r sind� D ie meisten Ein zelheiten sind bei  Schalenerhaltung in  
Ton ste inen zu erkennen , doch s ind diese Exempla re meist mann igfa l tig ver
drückt,  was die Besti mmung sehr  erschwert. und te i l weise soga r un mög l ich 
macht . Auch fü r die E rhal tung von K noten und anderen Skulptu rel ementen 
auf dem freien W i rbelfe ld sind Ton steine häufig wen ig geeignet . Dagegen 
kommen in Sch l uffsteinen häufig vol lkörperl ich erha l tenen Formen vor , bei 
denen a l lerd ings Deta i l s  der Schalenskul ptur oftma l s  n icht zu erkennen s ind . 
D ie beste E rha ltung l iegt häufig in Kal ken vor , zu ma l  wenn auch die Scha l en 
erha l ten s ind . Dann können häufig auch bei vol lkörperl icher E rha l tung fe inste 
Strukturdeta i l s ,  selbst die b isher bei fossi len Formen noch n icht nachge
wiesenen Schi  ießmuskelna rben beobachtet werden. 
D ie n icht erha l tungsbed ingte fa ziesabhäng ige Verte i l ung der Conchostracen 
des Rotl iegenden i st bei ein zelnen A rten und Gattungen durchaus unter
sch iedl ich . So s ind  die L imnes theria-A rten fast ausschl ie ß l ich an schwa rze, 
oft b ituminöse Ton ste ine gebunden. Mit dem letztma l igen verstärkten A uftreten 
solcher Sed imente im Rotl iegenden in der G rau pe du Boghead des Autun
B eckens,  der  Lebach-G ru ppe des Saa r-Nahe-Geb ietes ,  der  Goldlauter-For
mation des Thü ringer Wa l des und Ablagerungen ähnl ichen A lters in anderen 
B ecken erl ischt die Gattung L imnes theria fast völ l ig . 
D ie  Gattung L ioes theria und die h ins ichtl ich ihrer Fa z iesan sprüche überein
sti mmende Gattung Pseudes theria s .  str . meiden dagegen im a l lgemeinen 
schwarze bituminöse Schiefer ,  wo s ie nur  im G ren zbereich gegen fa z ie l l  
andersartige Sedimente gelegentl ich häufiger anzutreffen sind . Dafü r finden 
s ich d iese Gattungen gl eicherma ßen in g rauen , roten und grünen Ton - ,  
Sch l uff- u n d  Ka lkste inen , z .  T .  auch i n  Feinsandste inen: S ie bevorzugen da
bei Sedimente ,  d ie in einem offensichtl ich häufig kurzzeitig trockenfa l l enden 
Mi l ieu abgelagert wu rden . A l s  Folge davon sta rben die Popu lationen oftma l s  
ab , bevor adu lte Formen auftraten . Da s erk lärt die Tatsache, warum bei 
L ioes theria A ssoziationen , die ausschl ie ß l ich oder fa st ausschl ieß l ich aus 
Jugendformen bestehen , so häufig sind. 
Es  hat den Anschein , als wäre die untersch iedl iche fa ziel le  B indung bei L io
es theria und L imnes theria auf untersch iedl iche Ansprüche an den pH -Wert 
zu rück zufüh ren . Bei den b ituminösen Schiefern , in denen L imnes theria oft 
massen haft auftr itt, handelt es sich um Sedimente mit Ka lk lösung . l n  solchen 
Sch ichten finden sich z . B . n iema ls  Ostracoden mit Schalenerha l tung , sondern 
stets nur  Abd rücke von Ostracoden . Der n iedrige pH -Wert dü rfte auf ein 
hohes Angebot an H u minsäuren zu rück zufüh ren sein . Dagegen weisen die 
Sedi mente mit reichem Vorkommen von L ioes theria und Pseudes theria s.  str . 
meist  e inen gewissen Ka rbonatgehal t  auf oder es handelt s ich soga r um K a lke. 
Vermutl ich wu rden diese Sedimente oftma l s  bei pH-Werten von 7- 9 abgelagert, 
was den Ansprüchen der meisten Conchostracen an den pH -Wert entspricht.  
ln einer Assoz ia tion tr itt meist nur  eine Art auf .  Ge legentl ich kommen auch 
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zwei A rten einer Gattung vor und mitunter sind auch zwei Gattungen anzu
treffen . So s ind z .  B .  d ie gemeinsa m  vorkommenden Megasitum tenellum und 
Pseudes theria {ritsch i  zwei der Form nach seh r  untersc h iedl iche Gattungen , 
die aber beide auf L ioes theria zu rück zufüh ren s ind . I n te ressanterweise wu r
den beide Formen aber selbst in diesem Fal l  n icht auf einer Sch ichtfläche ,  
sondern stets nu r auf  .unte rsch iedl ichen Schichtflächen innerha lb  eines meh� 
rore Meter mächtigen Profi labschnitts nachgewiesen . 

4 .  Taxonomischer Tei l  

4 .  1 .  Revis ion der Conchostracen -Gattungen des Rotl iegenden 

D ie Revis ion des aufgeblähten Gattung sbestandes bei den Conchostracen i st 
kein spez iel l es Prob lem der Rotl iegend-Conchostracen . I m  U ntersch ied zu den 
Ostracoden s ind die Conchostracen nur  schwach sku l ptu riert . D ie  bei fa st 
a l l en Gattungen ( mit Ausnahme der Lynceidae) vorkommenden Anwachsstrei-
fen und .da mit verbundenen kon zen trischen R ippen kann man n icht mit  
der taxonomisch oftmal s  wichtigen R ippen skul ptur der Ostracoden verg leichen . 
S ie haben fü r . d ie Gattungsdiagnose der Conchostracen keine Bedeutung . 
Von B edeutung fü r d ie Gattung sdiagnose bei den foss i len Conchostracen , die 
s ich natürl ich im wesentl ichen nur  auf die für rezente ·conchostracen ver
g le ichsweise wen ig bedeutsa me äu ßere Scha lenmorpholog ie stützen kan n , s ind 
Scha len umri ß ,  Ausb i l dung des Dorsa l randes ,  Vorhanden se in und G röße des 
an wach sstre ifenfreien Wirbelbereichs ( i m folgenden kurz  a l s  freier W irbel b zw .  
fre ies Wirbelfeld be zeichnet) und die Ausbi l dung eines K noten s oder anderer 

G robsku lpturel emente auf dem freien W irbel . Bei mesozoischen Formen kann z .  
T .  auch d ie unterschiedl iche Feinskul ptu r der Formen zu r Gattungsdiagnose . 
herangezogen werden . I nsgesamt gesehen s ind das so wen ige Merkma le ,  die 
nur die äu ßere Scha l en morpholog ie betreffen , da ß ,  ähnl ich w ie bei den g latt
scha l igen Ostracoden , rein nach den äu ßeren Scha lenmerkma len eine beträcht
l iche A n zahl  von homöomorphen Gattungen bestehen dü rfte , d ie  s ich nach dem 
We ichkörperbau s icher unterscheiden l ie ßen . 
D u rch Untersuchung der inneren Scha len merkma le ,  w ie  Schloßbau , Porenka
näle ,  Mu skelna rben , können bei den Ostracoden die nach den äu ßeren Scha
lenmerk malen homöomorphen Gattungen meist sicher getrennt werden . Bei den 
Conchostracen l ie ßen sich h ierzu aber n u r  die Schl ie ßmuskelnarben heran
ziehen . D iese wu rden aber b isher bei fossi l en Formen noch n icht nachge
wiesen . I h r  deutl icher und meh rfacher Nachweis bei Proto/imnadia calcarea 
( FR I TSC H ,  1 90 1 )  emend . zeigt, da ß sie bei fossi l en. Formen durchaus erha l
tungsfäh ig s in d .  Der  Au sb i l dung der  Schl ie ß muskelnarben könnte künftig 
eine große Bedeutung bei der gener ischen und supragenerischen K lassifi
kation der Conchostracen zukommen . 
Seh r erschwerend für d ie Gattungs- und A rtbestimmungen w irken s ich er
hal tungsbedingte Faktoren aus . Deformationen der ch itin igen Schal en treten 
bei der bevor zugten E inbettung in seh r feinkörn ige Matrix in großem U mfang 
auf .  Dabei w ird besonders häufig der taxonomisch wichtige W irbelbere ich ver
quetscht . Wen ig beachtet wu rden b isher plastische Deformationen , die selbst 
in SEM-Aufnahmen bei hoher Verg rößerung keine An zeichen von Verdrückung , 
wie Run zel ung , Fa l ten etc . , erkennen lassen . Durch die pla stische Deformation 
entstehen extrem abweichende U mrisse des Carapax , d ie z .  T .  taxonomisch 
ausgewertet wu rden und mitunter zur A ufste l lung neuer Arten und Gattungen 
füh rten . Anhand meh rerer SEM-Aufnahmen werden solche plastischen Defor
mationen bei L ioes theria oboraen sis n .  sp . da rgestel l t  ( Taf . 5, F ig .  1 ,  4) . 
Aus  diesem G runde kann geringen Untersch ieden i m  t:Jmri ß, und besonders 
dem Längen / Höhen -Verhäl tn is kaum taxonomische B edeutung zugesp rochen 
werden . Auch die Skul ptur  auf dem freien W irbelbereich kann durch Ver-
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drüc k ung verschwinden ode r eine an dere Form annehmen . 
Sehr erschwerend für d ie taxonomischen Untersuchungen wi rkte s ich 

auch d ie Tatsache aus, da ß v iele A rten ( e inschl ie ß l ich der Typusa rten 
ein iger Gattungen ) in ä lteren und z .  T .  auch in neueren A rbeiten un zu
reichend beschrieben und n u r  durch sti l i s ierte Zeichnungen abgeb i l det wur
den , so da ß die Nachuntersuch ung des oftma l s  schwer zugängl ichen Typus
mater ia ls  vielfach große Überraschungen über das wirkl iche Aussehen und 
d ie �i rkl iche taxonomische Zugehör igkeit brachte ( z . B . bei L ioes theria 
D E PE R ET & MAZERAN I 1 9 1 2) . 
A u s  den genannten G ründen werden auch die sorgfä ltig sten Untersuchungen 
der· Rotl iegend-Con.chostracen heute in ein igen Fäl l en noch keine unanfecht
ba ren Gattungs zuordnungen br ingen . I m  folgenden werden d ie im Rotl iegen
den auftretenden Gattungen kurz d iskutiert . 

Gattung L ioes theria DEPERET & MA Z E RA N , 1 9 1 2  ernend . 
K O Z U R ; MARTENS & P.AC A U D  

Typusa rt : Es theria paupera F R I TSC H ,  1 90 1  
= Es theria (L ioes theria } lallyensis DEPERET & MA Z E RA N , 1 9 1 2  

Synonym:  Pemphicyc lus RAYMON D ,  1 946 
Bemerkungen : D ie Gattung wu rde bei K O Z U R ; MA R T EN S & PACA U D ,  in 

Druck , g rundlegend. rev id iert .  Zuvor· wu rden zu d ieser  Gattung i mmer 
Formen mit seh r  zahl reichen Anwachsstreifen ohne freien W irbel geste l l t .  
D ie Typusa rt besitzt aber nur  wen ig Anwachsstreifen ( a rtcharakteri
stisch)  und einen g roßen freien Wirbel mit einem flachen runden Knoten 
und einem Radia l element ( gattungscha rakteristi sche Merkmale) , gehört 
a l so s icher n icht einmal  zur g le ichen Fami l ie wie d ie b isher zu L ioes theria 
gestel l ten Formen . 
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D ie B esch re ibung der Gattung L ioes theria erfolgt bei K O ZU R ;  MA RTENS & 
PACAU D ,  in D ruck , und etwas erweitert be i K OZ U R  & S I TT I G ,  1 98 1 , 
( d ieser Band) . E ine nochma l ige Besch reibung erübrigt s ich daher h ie r .  

Nach der E mend ierung von L ioes theria DE PERET & MA Z E RAN , 1 9 1 2 , 
l ä ßt s ich Pemphicyclus RA YMON D ,  1 946,  n icht mehr von dieser Gatturig 
trennen und ist daher ein jüngeres Synonym von L ioes theria . S ie umfa ßt 
innerhalb d ieser Gattung hochentwickelte Formen mit kr�ftigem K noten . 
TASC H ,  1 96 9, stel l te Pemphicyclus zu Corn ia LJ U T K EV I C ,  1 937 .  W ie 
K O ZU R ,  in Druck , und K O Z U R  & SE I DE L ,  in D ruck , ausfüh ren , ist 
Cornia mellic ulum LJ UTK E V I C, 1 94 1 , d ie von L J U T K E V I C a l s  Typusart 
der Gattung vorgesehen wa r ,  ein jüngeres Synonym von Vertex{.a tauri
cornis LJ U T K E V IC, 1 94 1 , der Typusa rt von Vertex ia LJ U T K EV I C , 1 94 1 . 
Da Cornia pap illaria LJ U T K EV I C bereits 1 93 7  beschrieben wu rde , ist sie 
als e inz ige ursprüngl ich eingeschlossene A rt automatisch die Typusart 
von Corn ia . Der Holotypus der Typusart ist so sch lecht erhal ten , da ß 
d ie exakte Gattungsdefin ition von Corn ia noch sc hwie rig ist .  Es i st jedoch 
n icht auszuschl ie ßen , qa ß Vertexia mit ihr  identisch i st ,  da Corn ia 
papillaria n icht aus der permischen Kol cug inskaj� svita des K uzneck
B ecken s sta mmt, wie ursprüngl ich be i LJ U T K EV I C ,  1 937 ,  und in v ie len 
späteren A rbeiten angegeben wurste,  sondern aus der Ma lcevskaja svita 
des g l eichen Gebietes ( LJ UTKEVI C ,  1 9  73, in:  Stratig rafija SSSR , tria s
ovaja .. s ist$!ma) , und zwar wohl aus  ihrem unteren Tei l . Nach D r .  E .  V .  
MOVSOV I C , Rostov a m  Don , gehört d ieser Tei l  der Malcevskaja svita 

. wahrschein l ich in da s obe re B rahmanian b is  untere Jakutian . Damit wä re 
Cornia papillaria gle ichal trig mit  Vertex ia tauricorn is . E ine I dentität 



beider Formen l ä ßt s ich bei der schlechten E rha l tung von Cornia papillaria 
weder bewe isen noch widerlegen . Es  ist jedoch auffäl l ig ,  da ß d ie offen
ba r nach dem Or ig inalmater ia l  angefertigte Zeichnung bei  NOV011LOV , 
1 970,  die fü r Vertexia cha rakter istische schwache Versetzung der An
wachsstreifen am Dorsal rand zeigt,  deren h intere frei l iegende Enden dann 
bei guter E rhal tung haarfeine Fortsätze tragen . 

Derzeitig fung iert Cornia auf G rund ihrer ungen ügend bekannten 
Typusa rt a l s  Sammelg ruppe fü r schlecht erha l tene und wen ig bekannte 
Formen mit  k leinem K noten auf dem freien W irbel . Für  permische und kar
bon ische A rten sol l te s ie aber n icht meh r verwendet werden . D ie Formen 
aus Stefan A und unterem Stefan B ,  d ie b isher zu Cornia geste l l t  wu rden , 
gehören zu Pemphilimnadiopsis TASC H ,  1 96 1 , jene aus dem höheren Ste
fan 8 und Stefan C meist  schon zu L ioes theria . 
Zu L ioes therid gehören auch die wichtigsten Conchostracen des Rotl iegen
den . Auf der Entwickl ung der Gattung L ioes theria beruhen wichtige 
stratig raphische Aussagen . Es  sind meh rere Entwickl ungstrends zu er
kennen , d ie z .  T .  g leich zeitig , z. T .  unabhäng ig voneinander auftreten . 
D ie zwei w ichtigsten d ieser Trends s ind: 
( 1 )  D ie  Verstärkung und z .  T .  auch Verg rößerung des K noten s auf dem 
freien Wirbel zu einem kegel- bis säu lenfönnigen , späte r z .  T .  auch ovalen 
oder längl ichen Geb i lde ,  wobei diese Aufragung bei den adulten Formen 
generel l  sta rk abgeschwächt ist .  D iese Entwickl ung führt te i l s  zu r Ent
stehung von hochentwickelten L ioestfJ.eria-Arten , tei l s über d iese zu For
men , d ie n icht von Megasitum NOVO Z I LO V ,  1 970,  zu trennen sind ( Pro
bleme d ieser Gattung s iehe dort) . 
( 2) D ie Verkl einerung des freien Wirbel s . D iese Entwickl ung füh rt über 
L ioestheria ( ZASPELOVA , 1 968) zu Pseudestheria {ritschi K O Z U R  & S I TT I G ,  
1 98 1 ,  und sch l ie ßl ich z u  Pseudes theria bre vis RAYMOND, 1 946 ,  und nahe
stehenden Formen . Da P. bre vis die Typusa rt von Pseudestheria RAYMON D ,  
1 946 , s .  str . ist,  l eitet s ich diese Gattung von L ioes theria ab . Schon L io
es th eria an dreevi steht Pseudestheria nahe . Be i  K O Z U R  & S J TT J G , 1 98 1 , 
wu rden L ioes theria, und Pseudestheria bei Vorl iegen der anderen Gattungs
k riter ien so abgeg ren zt, da ß a l l e  Formen , bei denen d ie Länge des freien 
Wirbel s der Adulten wen ig stens 1 /3 der Gesamtlänge des Carapax beträgt, 
zu L ioes theria und a l l e  Formen , bei denen d ieses Verhältn is k leiner als 
1 /3 ist, zu Pseudes theria geste l l t  werden . D iese Abg ren zung scheint 
zwa r  w i l l k ürl ich zu se in , erweist s ich aber be i den fl ie ßenden Übergän
gen , d ie  es im Rotl iegenden zwischen beiden Gattungen g ibt, a l s  die e inz ige 
Methode , beide Gattungen · nach der äu ßeren Scha len morpholog ie zu trennen . 
D u rch d ie sta rke Verkleinerung des W irbel s kommt dann auch da s ohne-
hin vie lfach n icht erkennba re Radialelement be i L ioes theria zum Wegfal l ,  
wäh ren d der K noten zu letzt größenmä ßig mit  der stark verk leinerten 
freien Wirbelfl äche iden tisch wird und dann n icht mehr a l s  Knoten er
kennbar ist .  
Seh r ähnl ich mit  L ioes theria ist Pemphilimnadiopsis TASC H ,  1961, aus  
dem Stefan A und B und a l tersg le ichen Ablagerungen in den USA , im 
Donec-Becken un d in As ien . D ie freie W irbel fläche ist be i  d ieser Gattung 
im Verhä l tn is  zur Gesa mtgröße im a l lgemeinen deutl ich k le iner a l s  bei 
L ioes theria . Seine Länge beträgt im a l lgemeinen unter 1 / 3 der G esamt
länge des Carapax . Der H interrand i st oben abgeschrägt oder soga r  
l eicht konka v .  Da s letztere ist aber auch bei hochentwickel ten Vertretern 
von L ioes theria wieder der Fai i . E in Radia l element auf dem freien Wirbel 
wu rde noch n icht beobachtet, doch wu rde es b isher a uch bei a l l en L io
es theria-A rten übersehen , zumal  es selbst bei  d ieser Gattung an vielen 
Exempla ren n icht erkennba r und überhaupt n u r  bei bester  E r ha l tung 
s ichtbar ist. So b leibt als Merkma l  zu r Untersche idung e igentl ich n u r  
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die geringere G röße des freien Wi rbel fel des .  Pemphilimnadiopsis ist die 
Vorläuferform von L ioestheria. Obergangsformen sind i m  Stefan B häufig , 
wäh rend i m  Stefan A n u r  Pemphilimnadiopsis und i m  Stefan C bere its aus
sch l ieß! ich L ioestheria vor zukommen scheinen . 
E in  gan z a uffäl l iges Merkmal  von L ioestheria ist das Vorkommen von zwei 
Morphetypen . Der eine Morphetyp ist stets k lein , hat einen relat iv seh r 
g ro ßen freien W irbel und einen besonders deutl ichen K noten und z .  T .  
auch ein stärker entwicke ltes Radialelement .  D ie Zahl  der Anwachsstrei
fen bei d iesem Morphetyp ist stets gering . Der andere Morphetyp ist 
deutl ich größe r ,  hat e inen relativ k leineren freien W irbel ( absol ute G röße 
aber ähn l ic h ,  z. T .  soga r geringfüg ig g rößer als beim k leineren Morphe
typ ) , der K noten ist annähernd völ l ig verflacht oder wen igstens undeut
l icher al s be i m  k le inen Morphetyp und die Zahl der Anwachsstreifen ist 
g rößer .  Be ide Morphetypen haben stets die gl eiche stratig raph ische 
Re ichweite ,  treten in fa z iel l überein sti mmenden Sedi menten auf und kom
men oft , aber durcha us n icht immer, gemein sa m vor . Es ex istieren aber 
auch Populationen , die ausschl ießl ich a .us  dem kl einen bzw . ausschl ie ß-
! ich aus dem großen Morphetyp bestehen . Bei  der Leben sweise der Con
chostracen ist das l eicht verständl ich . Be im E insetzen günstiger Bedin
g ungen schl üpfen d ie Metanaupl iusla rven aus  den trocken resistenten 
E iern oftma l s  nahezu g le ichzeitig . Durch da s sehr rasche Wachstum kann 
schon nach ku rzer Zeit die gesamte Population aus adu lten Formen be
stehen. Andererse its kann es bei kurzzeitigem Austrocknen zum Abster
ben von Populationen kommen , die fast aussschl ie ß l ich oder au sschl ie ß-· 
l ieh aus juven i len Formen bestehen ; wenn da s Austrocknen oder bei 
noc h  ariderem K l ima die Obersal zung des B iotops k u rz nach dem Sch lüpfen 
erfolgt. 
Wenngleich h ie r  d ie beiden Morphetypen , zwischen denen es durchaus 
Obergänge g ibt - wenn auch häufig n icht in e iner Schicht - a l s  j uve
n i l e  und adulte Stadien angesehen werden , so kann ein Tei l  der morpho
log i sc hen Va riab i l i tät innerhalb der L ioestheria-Arten auch durch Sexua l 
d imorphismus bed ingt se in . 
Da s häufige Vorkommen von Conchostracen-Faunen , die überw iegend oder 
a ussch l ie ßl ich aus juven i len Vertretern von L ioestheria bestehen , hängt 
mit der Leben swe ise de r L ioestheria-A rten zusa mmen . Wäh rend L imnestheria 
fast ausschl ieß l ich in schwar zen , oftma l s  b ituminösen Sch iefern auftritt, 
in denen kaum An zeichen für Wiederhaltes rasches T rockenfa l len zu fin 
den ist, kommt L ioestheria bevor zugt in solchen Sed imenten ( e inschl ieß
l ich Rotsedimenten ) vor , die Anzeichen fü r w iederhol tes und ra sches 
T rock enfa l l en zeigen . Daher kam es wohl seh r  häufig zum Ab sterben der 
L ioestheria-Populationen , bevor adu l te Formen auftreten konnten . D iese 
E r sche in ung findet sich bei a l l en b isher bekannten L ioestheria-A rten vom 
höheren Oberka rbon b is  zum höheren A rtin sk ian und wird natürl ich in 
stratig raphisch jüngeren Sch ichten immer häufiger ,  da bei zunehmender 
A r id is ierung auch d ie Mögl ichkeit zu m raschen T rockenfa l l en oder Ober
sa l zen eines B iotops wuchs . 
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Gattung Pseudes theria RAY MON D ,  1 946 

Typusa rt: Pseudes theria bre vis RAY MON D ,  ·1 946 

Bemerkungen: RAYMON D, 1 946 ,  gab für d iese Gattung eine unzureichende, 
zu weit gefa ßte D iagnose , nach der ,  w ie er selbst schreibt ,  d ie Abgren
zung gegen Eues theria schwierig wird . A ls  unte rsche idendes Merkma l  
sah  er d ie  geringere Skul ptu r be i  Pseudes theria an ; a l l e  Pseudestheria
A rten sind feing rubig , während Eues theria eine polygona le  Skul ptur auf
weist,  d ie - wie schon RAYMON D ,  1 946 ,  richt ig bemerkte , n icht bei a l l en 
Vertretern d ieser Gattung deutl ich zu erkennen ist  ( z .  B .  n icht be i Eu 
es theria min u ta ,  der Typusart von Eues theria ) bzw . wohl n icht  e inmal 
bei  a l l en Eues theria-A rten vorhanden i st .  Wenn man n ur das Merkmal der 
Fe inskul ptu r betradJten wü rde , wären Pseudes theria RAYMON D ,  1 946,  
und Eues theria DEPERET & MA ZERAN , 1 9 1 2 , ( Typusa rt: Posidon ia mi
n u ta Z.I ETEN , 1 83 3 ,  aus  dem oberladin ischen Lettenkeuper) w irk l ich 
schwer voneinander abzug ren zen . Pseudes theria bre vis RAYMON D ,  1 946 ,  
d ie  Typusart der  Gattung , bes itzt jedoch einen geraden , gegen den 
H interrand deutl ich abgesetzten Dorsa l rand ,  der vom W i rbeJ n icht oder 
n u r  bei Verquetschung überragt w ird .  Be i  Euestheria DEPERET & MA ZERAN , 
1 9 1 2 , d ie im Perm noch n icht vorhanden ist ,  überragt der W irbel stets 
den Dorsa l rand . Er ist zudem deutl ich gegen die M itte verlagert und der 
Dorsal rand geht oft z ieml ich fl ie ßend in den H interrand über . Be ide Gat
tungen sind zwa r  seh r  nahe mite inander verwandt , aber wohl n icht mit
einander ident isch . 
Bairdes theria RAY MON D ,  1 946 ,  stimmt im U mri ß und i m  Fehlen eines 
freien Wirbelbereichs mit Pseudes theria überein , ist aber deutl ich ab
weichend skul ptu riert ( längl iche,  un regel mä ß ig bog ig verlaufende und 
m i teinander verbundene Streifen ) .  
Palaees theria RAY MON D ,  1 946,  besitzt einen freien W irbel , ist son st im 
U m,ri ß aber ähnl ich . D iese Gattung wu rde u rsprüngl ich von DA DAY de 
DE E S ,  1 9 1 5, aufgestel l t .  Da weder eine D iagnose gegeben , noch eine 
Typusa rt benannt oder überhaupt eine bestimmte A rt zugeordnet wu rde , 
wa r Palaeestheria da ma l s  ein nomen nudu m .  E rst B AR N A R D , 1929 ,  rechnete 
drei Arten zu Palaees theria . Da er weder eine Gattungsdiagnose gab , 
noch e ine Typusa rt festl egte , wa r Palaees theria auch bei BARN A R D , 
1 929 ,  noch n icht verfügba r .  E rst du rch die Festleg ung einer Typusa rt 
und die Beschreibung der Gattung bei RAYMON D ,  ·1 946,  wu rde Palae
estheria verfügba r .  S ie mu ß daher RAYMON D ,  1 946 , zugeordnet werden . 
D ie Typusa rt Estheria anomala JON E S ,  1 90 1 ,  stammt aus der Unterk reide . 
Sofern die Form n icht "verzeichnet" ist , bes itzt s ie einen k le inen , aber 
deut l ichen freien Wirbel . D ie Ähn l ichkeit zur permisch-triass ischen · Pseud
es theria beruht s ic her auf Homöomorphie . Wären beide Gattungen iden
t isc h , dan n  hätte nach den ob igen Ausführungen die Gattung Pseud
es theria RA Y MON D ,  1 946 , trotzdem d ie Pr ior ität . 

E mendierte D iagnose: D ie meist  mi ttel g roßen Scha len weisen e inen geraden 
Dorsal rand auf, der gegen da s H interende deutl ich abgesetzt ist . D ie 
unterschiedl ich zahl reichen Anwachsstreifen reichen b is  zum Wirbel , der 
den Dorsal rand n icht  oder n u r  geringfügig überragt . Vorderrand im a l l 
gemeinen schwac h ,  H interrand k räftiger gerundet . Schalenoberfläche 
stets feing rub ig . 

Vorkommen : Unterperm b is  t iefere Mitte ltr ia s .  
Bemerkungen u n d  B eziehungen :  D ie T Y:pusa rt von Pseu des theria RAYMON D ,  

1 946 , hat s ich a u s  L ioes theria DE PER ET & MA Z E RA N , 1 9 1 2  ernen d .  K O ZUR ; 
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PACA U D  & MA RTENS entwickel t ( Abg ren zung s iehe unter L ioes theria ) . 
D ie stratig raphisch ä ltesten Pseudesther ien aus  d iese r Entwickl ung sreihe 
stammen aus dem Sak ma rian /A rtinsk ian-G ren zbereich . D ie Pseudestheria
ähn l ichen A rten aus dem Karbon ( e inschl ie ß l ich des A ssel ian ) müssen da
her homöomorphe Formen sein . Be i  d iesen A rten ist  die kon zen tri sche Be
r ippung in der W irbel reg ion oft abgeschwächt und dort daher oftma l s  
k a u m  oder ga r n icht z u  erkennen . D iese Formen werden h ier zu L im
nesth eria WR I G H T ,  1 92 0  emend . ,  gestel l t .  Unabhängig davon , ob d iese 
E mendation berechtigt i st oder n icht, können d iese Formen n icht zu 
Pseudes theria gestel l t  werden , da s ie schon lange vor der Entwicklung" 
der typischen Pseudes theria-A rten ex istierten und sich an ka rbaRi sche 
Formen anschl ie ßen , d ie man kaum von L imnestheria trennen kann . Für  
d iese Formen e ine  neue Gattung ein zuführen , ha l ten wir  für  unberechtigt, 
da nach der äu ßeren Scha lenmorphologie d iese Gattung n icht defin itiv 
von L imnestheria abzugren zen wäre . ·  I h re Z uordn ung zu Pseudes theria 
würde d ie phylogenetischen Bez iehungen dieser Gattung verschleiern und 
e ine Sammelgattung n icht näher mite inander verwandter Formen schaffen . 
D ie Entwickl ung von Pseudes theria ( eine Gattung ohne freien W irbelbe
reich ) aus L ioes theria ( Gattung mit g roßer freier W i rbelfläche) zeigt� 
da ß d ie b isherige E inte i l ung in die Gbe rfami l ien L imnadoidea BA I RD , 1 849,  
( Formen mit deutl icher fre ier Wirbel fl äche) und Cyz icoidea STEB B I N G ,  
1 9 1 0, ( Formen ohne freie Wirbelfläche) bei den foss i len Formen eine 
k ünstl iche T rennung ist,  d ie zumindest für pa l äozoische und frühmeso
zoische Conchostraca n icht die w irkl ichen verwandtschaftl ichen Bez iehun
gen widerspiegelt .  

Gattung Megasitum N OVOZ I LOV , 1 970 

Typusa rt: Megas itum harmon ic um N OVO Z I LO V ,  1 970  

Beme rkungen : Für  e ine z ieml ich ein heitl iche Oberpe rmische Conchostracen
g ruppe stel l te N OVO Z I LOV , 1 970,  die Gattung Megasitum auf.  Neben 
e inem meh r oder wen iger großen freien W irbelbereich und einer sehr  
g roßen , flachen , oben zugespitzten und z .  T .  a uch  etwas u mgebogenen 
A ufragung a uf dem vorderen Abschnitt der fre ien W irbelfläche tritt ein 
recht cha rakteristischer Umr iß  auf . Der H interrand i st stets asymmetr isch 
gerundet . Oben i st er abgesch rägt oder schwach konka v ,  unten dagegen 
k räftig gerun det . 

so 

W ie KOZ U R  & S I T T I G ,  1 98 1  ( d ieser Band) , an Hand von O rig ina l- und 
T apatypen materia l  nachweisen konnten , entspricht Posidonomya tenella 
B RON N ,  1 850,  in a l l en Deta i l s  dieser Gattung . S ie zeigt soga r seh r  gro ße 
Ähn l ichkeit mit ein igen Oberpermischen Arten , die mitunter schwer abzu
trennen s ind . Wegen der großen Verbreitungsl ücke zwischen der unter
a rtinsk ischen A rt Megasi tum tenellum und den Oberpermischen Megasitum
A rten kann .aber trotzdem n icht gan z  ausgeschlossen werden , da es s ich 
u m  homöomorphe Formen handelt .  D ie Verbreitungsl ücke kann durch 
K enntn i sl ücken vorgetäuscht se in . D ie plötzl ich im Oberperm ein setzenden 
Megasitum-A rten müssen irgendwo Vorläuferformen haben . Auf der Rus
s ischen Plattform sind unterha lb  des Tata rian n u r  wen ige, im Unterperm 
p raktisch  keine ( n u r  eine Art im K ungu rian ) Conchostracen bekannt . I m  
kontinenta len Perm Mitte l- und Westeu ropas s ind oberhalb  des A rtin skian 
und unterhalb des Oberperm nur gan z  wen ige gut erha l tene Conchostra
cen bekannt . A uch aus den USA , s ind obe rha lb  der Wel l ington shales des 
obersten A rtin skian keine Conchostracen mehr bekannt .  I m  Wel l ington 
shale aber kommen durchaus Formen vor , die e ine große A ufbeul ung auf 
einer gro ßen freien Wirbelfläche besitzen . D ie genaue A u sb i ldung des 
H interendes dieser Formen ist wegen schlechter Erhaltung ( verdrückt 



oder sedimentbedeck -t) le ider  unbekannt . So könnte Megasitum tenellum 
( B RON N ,  1 8 50) durchaus die Vorläuferform der sehr ähnl ichen und im 
Gattung sbereich morpholog isch n icht abtrennba ren Oberpermischen Mega
siturn-Arten sein . · 

Wü rde man Megasitum tenellum noch zu L ioes theria stel l en ,  dann 
wäre keine T renn ung zwischen Megasitum und L ioes theria meh r mög l ich . 
Gelöst würde damit aber da s Problem der Verbreitungslücke n icht, denn 
dann mü ßten auch die oberpermischen · Megasitum-A rten zu L ioes theria 
gestel l t  werden und d ie Verbreitung sl ücke würde dann innerhalb der 
Gattung L ioes theria bestehen . A u ßerdem würde die Verein igung von L io
estheria und Megasitum wiederum zu einer Sammelgattung führen , von 
denen es bei den Conchostracen ohnehin genug g ibt . 

Megasitum tenellum hat s ich aber zweifel sohne aus L ioes theria ent
wickel t .  A l s  Vorläuferformen kommen L ioes theria oboraen sis n .  sp . oder 
seh r  ähnl iche Formen in F rage . Be i  L .  oboraensis n . sp .  sti mmen der U m
r i ß ,  die geringe Zah l  der Anwachsstreifen und der große fre ie W irbel 
mit M. tenellum überein . D ie zwar schon längl iche ( ova le)  Aufragung 
auf dem freien W i rbel ist aber noch deutl ich k leiner als bei M .  tenellum . 
Auch der freie W i rbel ist durchschnittl ich noch kleiner a l s  bei der l etzte-
ren Art . , 
Nach dem U mri ß und der geringen Zahl  der Anwachsstreifen stimmt auch 
"Cornia " tenelle{ormis DUNA EVA , 1 950,  aus dem 11unteren Unterperm11 
( wohl A ssel ian ) des Donec-Ceb ietes überein . Das freie Wirbel feld ist et
was k le iner a l s  bei M .  tenellum. Leider konn ten wir  d ie Or ig ina la rbeit 
von DUNAEVA , 1 950,  noch n icht beschaffen , so da ß w ir  auf eine Zeich
n ung bei N OVOZ I LOV,  1 970,  angewiesen s ind . W ie z . B . bei L ioestheria 
paupera ( F R I T SC H ,  1 90 1 )  zu erkennen ist,  s ind die Zeichnungen bei 
N OVOZI LOV h ins ichtl ich des U m.r isses ,  der G röße, Zahl  der Anwachs
streifen und G röße der Wirbel reg ion i m  a l l gemeinen recht genau aus der 
Or ig ina l l iteratur übernommen . N icht zu r äu ßeren Scha lenmorpholog ie ge
hören de B i ldungen wie d ie längl iche A utwölbung auf dem freien W irbel 
fel d  bei L .  paupera wu rden von N OVO Z I L9V aber a l s  Skul ptu relemente 
gedeutet.  Aus diesem G runde ste l l te N OVOZ I LO V ,  1 970,  z . B .  L ioes theria 
paupera ( FR I TSC H ,  1 90 1 ) , d ie identJsch mit der Typusa rt von L ioestheria
Estheria (L ioes theria } lallyen sis DE PERET & MA Z E RAN , 1 9 1 2 - ,  ist zu 
Curvacorn utus TASC H , 1 96 1 , mit der sie n ic hts zu tun hat.  Aus dem 
g le ichen G rund ist unkla r ,  ob die eingeze ichnete g roße Aufragung bei 
"Cornia " tenelle{ormis DUNAE VA wirk l ich ex istiert . Uns ist aus dem 
A ssel ian keine Form mit dera rtig g roßer A ufragung auf dem freien Wi rbel 
bekannt . l) Da . über da s wirkl iche Aussehen der Aufragung Unklarheit be
steht, sind auch die verwandtschaftl ichen Bez iehungen von L ioes theria 
tenelle{ormis DUNAEVA , 1 950,  zu L .  oboraen sis n . sp .  noch unkla r . Sol l te 
L .  ten"elle{ormis wirkl ich eine so g roße Aufragung besitzen , w ie bei 
N OVO Z I LO V ,  1 970 ,  da rgestel l t ,  dann könnte s ie durchaus auch als Vor
läuferform von M .  tenellum in Frage kommen . 
M .  tenellum ist w iederum d ie A usgangsform für andere permische Con
chostracen . Neben der wah rscheinl ichen Vorläuferstel l ung zu den ober
permisc hen Megasitum-A rten ist es auch über Protolimnadia ? sulzbach 
en sis K O Z U R  & S I TT I G ,  1 98 1 ,  d ie d irekte Vorläuferform von Protolim
nadia K O Z U R  & S I TT I G , 1 98 1 , deren Typusa rt Es theria calcarea in der 
vorl iegenden A rbeit rev id iert w ird . 
M. tenellum ist v ie l leicht auch nahe m it Curvacorn u tus TASC H ,  1 96 1 , 
verwandt.  Be i  M .  tenellum kommen gelegen tl ich Formen vor , bei denen 
das sp itze obere Ende der A ufragung etwa s umgebogen i st .  A l l erdings 
i st bei der Meh rzahl der zu Curvacorn utus gestel l ten Formen ( vg l .  
1 )  s ieh Anhang 
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N OVO Z I LOV , 1 970) da s längl iche ,  k räftige b is  kaum gebogene Skul ptur
element auf dem freien W i rbel wohl eher aus einem verstärkten Rad ia l 
elemen t herzuleiten , s o  da ß sich zumindest diese Formen wohl eher von 
L ioestheria ableiten . 

Gattung Protolimnadia, K O Z UR & S I TT I G ,  1 98 1  

Typu sa rt :  Es theria calcarea FR I TSC H ,  1 901  

B emerkungen : Protolimnadia hat sich aus Megasitum tenellum ( B RON N ,  1 8 50) 
d urch völ l ige Reduktion der großen , aber flachen Aufwul stung auf der 
freien W irbelfläche entwickel t .  D ie Problematik der Abgren zung von Proto
/imnadia gegen Palaeofimnadia RAY MON D ,  1 9 46, wu rde bei K O Z U R  & 
S I TTIG , 1 98 1  ( d ieser Band) , ausfüh rl ich d iskutiert . 
Von L ioestheria D E PERET & MA ZE RAN , 1 9 1 2 , unterscheidet s ich Proto
/imnadia tlu'rdktlie .. .fa st skulptur lose freie W irbelfläche . Ledigl ich eine 
ganz flache rundl iche Aufragung kann vprhanden se in , d ie aber v iel un
deutl icher a l s  bei gle icha ltr igen L ioes theria-A rten ist .  E in Rad ia lelement 
wu rde auch bei seh r guter  Erha ltung n icht beobachtet . D ie Zah l  der Än
wachsstreifen l iegt bei ·  Protolimnadia erhebl ich höher . Das Vorhanden sein 
e iner flachen , rundl ichen , z ieml ich g roßen Aufbeu lung auf der freien W ir
belfläche bei Protolimnadia da rf n icht überbewertet werden , findet s ich 
doch eine sol che Aufbeu l ung praktisch bei a l l en Conchostracen mit g ro ßer  
W i rbel fläche . Taxonomisch wertvol l w ird d ieses Merkmal n u r  be i  Verstärk
ung und D ifferen z ierung dieser Aufbeulung . 

Gattung L imnestheria WR I G H T , 1 92 0  emend . 

Typusa rt: L imnes theria ardra WR I G H T ,  1 920  

B emerkungen : D ie h ins ichtich ihrer Gattungs zuordnung problematischsten 
Rotl iegend-Conchostracen sind Formen aus dem tieferen Rotl iegenden , 
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d ie Pseudestheria RAY MON D ,  1 946,  seh r ähnl ich s in d ,  aber schon be
trächtl ich vor dem Ze itpunkt au ssetzen , zu dem s ich Pseudes theria aus 
L ioestheria entw ickel t .  D ie Ähn l ichkeit mit  Pseudes theria beruht a l so 
s icherl ich n u r  auf Homöomorph ie . D iese Formen werden hier zu L imnes theria 
in einer emendiet·ten Fassung gezäh l t .  
D ie Typusa rt von L imnes theria stammt a u s  schwa rzen Sch iefern des höheren 
Mittel ka rbon . Wäh rend die Scha len z ieml ich schl echt erha lten s in d ,  treten 
gut  erha ltene Weichte i le  auf .  Nach MA TTOX (aus  TASC H ,  1 969)  ähnel t 
d ie Weichkörpermorpholog ie den C y zicidae , was von TASC H , 1 969 ,  wegen 
des angeb l ich g roßen freien W irbel s  a l s  n icht a ussagek räftig verworfen 
wu rde . D ieser große freie Wirbel ist aber n u r  erha l tungsbedingt vorge
täuscht .  Bei den typischen Vertretern des höheren Mittelkarbon , aber 
z .  T .  auch bei den oberka rbon i schen A rten i st um einen relativ k le inen 
freien W irbelbereich e in z ieml ich großer Bereich vorhanden , auf dem die 
kon zen tr ische Berippung stark abgeschwächt ist .  Besonders gut ist das 
bei  L imnestheria cebennensis ( G RA N D 'EU RY , 1 890) = Estheria trian gu-
laris F R I TSC H ,  1 90 1 , aus dem Westfa l D und unteren Stefan A zu er
kennen . FR I TSC H ,  1 90 1 , konnte von dieser Art sowohl Formen mit Weich
te i l en als auch Formen mit  gut erha ltenen Scha len nachweisen . Be i  den 
letzteren ist stets ein g ro ßer W irbelbereich vorhanden , in dem d ie kon
zentr ischen R ippen fast völ l ig abgeschwächt, aber dennoch vorhanden 
s ind.  Da s ist übrigen s auch bei der Typusa rt der Fal l ,  wo zumindest 
in  einem g rößeren äu ßeren Bereich sta rk abgeschwächte kon zentrische 
R ippen vorkommen . 



E in k leiner , aber im a l lgemeinen deu tl icher freier Wirbelbereic h ,  auf dem 
auch keine abgeschwächten Rippen vorkommen , ist meist ( ?  i mmer)  vor
handen . Er ist aber im Verhäl tn is zu Gesamtg röße deu tl ich k leiner a l s  
be i  L ioestheria. 
Die  kon zentr ischen Rippen sind v ielfach etwas gekörnelt  und seh r  häufig 
findet s ich zwischen den kon zen trischen Rippen eine Feinsku l ptur aus 
meh r  oder wen iger senk recht zu den kon zen tr ischen Rippen verlaufenden 
za rten , z .  T .  un regelmä ß ig gebogenen und mitun ter  auch gegabel ten schma
len B al ken . Es  hat den Anschein , a ls  wäre d ieses Feinskul ptu rmuster 
durch postmorta le  K n itterung bedingt .  Es ist aber a uffäl l ig , da ß dieses 
Mu ster überwiegend nur bei L imnestheria-A rten an zu treffen ist . Daher 
mu ß es woh l  in der Scha lenstruktur vorgezeichnet sei n , denn son st könnte 
eine solche K n i tterung ja auch in jeder bel ieb igen ande ren Richtung er
folgen , b zw .  bei anderen Gattungen mü ßte dieser Typ der K n itterung 
genau so häufig auftreten . Durch Verstä rkung der Körnel ung auf den 
kon zentr ischen Rippen und der Ausb i ldung echte r ,  seh r za rter T rans
versal r ippen in ein igen Bereichen der Scha le  oder n u r  deren Andeutung 
entsteht die Gattung Anomalonema RAYMON D ,  1 946 , ( Typusa rt:Estherie//a 
reumauxi PRU VOST , 1 9 1 1 ) . Es ist sehr  frag l ich , ob s ie von L imnes theria 
in der h ier yerwendeten Fa ssung abgetrennt werden kann . U mri ß und 
Ausbi ldung der Wirbel reg ion stimmen völ l ig überein .  
F ü r  L imn estheria sind d ie besonderen Fa z iesan sprüche seh r  charakter is
t isch . Sowohl d ie stratig raph i sch ä l testen Formen aus dem Westfa l ,  a l s  
auch d ie stefan ischen A rten u n d  d i e  stratig raph i sch j üngsten Formen 
aus dem A ssel ian s ind in ihrem Vorkommen meist an schwarze b i tuminöse 
Sch iefer gebunden . Hier haben s ie a l l e  anderen Gattungen praktisch 
verdrängt . Mit  dem letzten verbreiteten Auftreten solcher schwa rzen 
b ituminösen Sch iefer im Rotl iegenden treten auch die Vertreter von L im
nes theria l etztmal ig auf .  
Wenng leich d ie Abschwächung der kon zentr ischen Rippen um den k leinen 
freien W irbel herum bei den Formen aus dem unteren und mittleren Rot
l iegenden n icht meh r deutl ich in Erschein ung tr itt ( auch bei einem Tei l  
der mittel ka rbon ischen und stefan ischen Formen ist da s der Fal l ) , sehen 
w ir  keine Veranla ssung , diese Formen von L imn es theria in der h ier ver
wendeten Fa ssung zu trennen . Rein nach der äu ßeren Schalen morpholo
g ie ist eine solche T rennung auch kaum mög l ich . Ledig l ich wenn spätere 
Untersuchungen au sreichende Abweichungen im Weichkörperbau zeigen 
sol l ten , wä re eine Trennung i m  Gattung sbereich zu rechtfert igen . Selbst 
Eilann wären aber die mittel ka rbon ischen b is  assel i schen Formen eine eng 
zusammenhängende G ruppe mit übere instimmenden . fa z ie l len Ansprüchen . 
Zu der meist großwüchs igen , z .  T .  auch mittelg roßen Gattung L imnes theria 
in der h ier  verwendeten Fassung werden folgende A rten gezäh l t: L im
nes theria ardra WRI G HT , 1 920 ,  Es theria limbata GOLD E N B ERG ,  1 877 ,  
E .  rimosa GOLDE N B ERG ,  1 877 ,  E .  cebennensis G RAN D'E U RY , 1 890 (= E .  
trian gularis FRI TSCH, 1 90 1 ) ,  E .  muens teriana JONES & WOODWARD , 1 8 93 
(= Eues theria au tunensis RAYMON D ,  1 9461 E .  cyanea FRI TSCH, 1 90 1 , E .  
palaeon iscorum FR I TSCH,  1 90 1 , E .  simon i PRU VOST , 1 9 1 1 ,  Palaees theria 
papula ta WARTH, 1 963 ,  L ioes theria ? origina/is ZAS PELOVA , 1 968 ,  Pseud
estheria quasirimosa ZAS PELOVA , 1 968 . 
Pemphilimnadiopsis TASCHm 1 96 1 , hat im a l lgemeinen e inen ähnl ich k l einen 
freien W irbel wie L imnes theria emend . ,  auf den abe r stets ein k leines 
K nötchen aufgesetzt ist . 
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4 .  2 .  Beschreibung der A rten 

B emerkungen : ln den Synonymiel i sten w ird jede B enennung und· E instufung 
immer n u r  einmal  aufgefüh rt . 

Gattung L imnes theria WRI G HT , 1 920 ,  emen d .  

Typu sa rt :  L imn estheria ardra W R  I G HT, 1 920  

Limnestheria muen steriana(J O N ES & WOO DWARD , 1 8 93) emend . 

Abb . 1 

Abbildungserläuterüng s iehe Seite 79 

1 8 93 Estheria s triata ( MO N STER) va r .  muen steriana nov . - JONES & 
WOODWARD , S .  529- 530, Taf .  1 �, F ig . 1 , 2  

1 9 1 2  Es theria min u ta ALB ERT I  - DE PERET & MA ZERA N , S .  1 6 9- 1 72 ,  
Taf .  5 ,  F ig .  2- 4 

1 934 Es theria tenella ( B RON N ,  1 8 50) - G U THORL, S .  1 2- 1 3 , nur  da s 
Exempla r auf Taf .  1 ,  F ig . 3 

1 946 Eues theria au tunensis spec . nov . - RAY MON D ,  S .  240- 24 1 , Taf .  2, 
F ig .  1 1  

1 946 Palaeolimnadiopsis muen steriana ( JONES & WOODWARD ) -
RAYMON D ,  S .  2 73 

1 976 Cyzic us (Euestheria ) sp . P - B OY ,  S .  2 2  

Beschreibung : Mitte lgroße b is  große Scha len ( 1 = 3-5, 3 mm , meist 4- 4 , 5 mm ; 
h = 2-3 , 7 mm) . Dorsa l rand lang , gerade, gegen den Hinterrand scha rf 
abgesetzt . Vorderrand wen ig gerundet,  unten stets , aber untersch ied
l ich stark abgeschrägt , etwas n iedriger als der asymmetr isch gerun dete 
Hinterrand , der oben abgesch rägt und unten gerundet ist . Ventra l rand 
gerundet , a m  stärksten im hinteren Tei l . 
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Die za hl reichen kon zentr ischen Rippen ( 1 4- 2 7,  bei adulten Formen meist 
über 20)  folgen zunächst in recht gle ichmä ß igem Abstand und l iegen dann 
be i den adulten Formen in einem oft verhältn ismä ß ig breiten Randbereich 
sehr gedrängt . Diese D rängung der kon zentrischen Rippen i m  Randbe
reich kann aber auch fehlen . D ie kon zentr ischen Rippen scheinen oft 
gekörnel t zu sein . Zwischen den kon zentrischen Rippen tritt fa st stets 
eine aus zahl reichen , senkrecht zur Ber ippung stehenden za rten , un
regel mä ßigen , sch ma len Ba lken bestehende K n itterung auf.  
E in k leiner ,  anterodorsa l gelegener freier Wirbelbereich ist vorhanden . 
Länge des freien Wirbels ( l fW) = 0, 7- 1 mm . Verhältnis l fW : I  k lein 



( 0 , 1 8- 0 .  2 1 ) . Der um den freien Wirbel l iegende Bere ich mit  abgeschwäch
ten Rippen ist seh r  schmal . E r  umfa ßt meist zwei  Anwachsstreifen . 

Vorkommen : Dunkle Lebacher Sch iefer der Wettera u ,  Lebach-G ru ppe des 
Saa r-Nahe-Geb ietes ( a u ßer basalem Tei l ) , nach oben verein zel t b is  zum 
Top der Odern heimer Sch ichten , obere Muse-Formation ( ? )  , Su rmou l in
Formation , Fa isceau  de  Telot ( sehr häufig ) und G roupe du B oghead ( ? ) 
des Autun-Becken s ,  Acanthodes�Horizont der mittleren Goldlauter-For
mat ion vom Schwa rzen Kopf be i Zel la-Mehl is ( Thür inger Wa l d ) , B rand
sch iefer von Oschatz ( Sach sen ) . A l ter : Mittleres Assel ian s . I .  

Bemerkungen und Bez iehungen : Ma ssen vorkommen der A rt sind stets an 
sch wa rze , oft b i tuminöse keh l ige Sch iefer  gebunden . Leider s ind h ier  
meist  a l le  Exemplare sta rk verdrückt . Aus diesem G runde ist  der  cha
rakteristi sche Umr i ß a uf den b isher abgeb il deten Stücken n u r  sel ten 

. zu erkennen . Auch das Typu smater ia l  zeigt etwas verdrückte Formen . 
A l s  Holetypus wird h ier  da s doppelk lappige Exemplar  auf Taf . 1 9, F ig .  1 
bei JONES & WOODWARD , 1 893 ,  ausgewähl t .  
.Du rch le ichte Verdrückung erscheint der Hinterrand auf der l inken K l ap
pe sehr sta rk asymmetr isch , a uf der rechten K lappe dagegen fa st sym
metr isch gerundet . D ie tatsächl ichen Verhältn isse l iegen etwa da zwischen . 
Da s Exempla r auf Taf . 1 9 , F ig .  2 ist noch stärker verdrückt , wodu rch 
der Hinterrand noch stärker asymmetr iscp gerundet zu se in schein t . Doc h  
selbst bei d iesem Exemplar i s t  zu erkennen , da ß d e r  Vorderrand unten 
abgeschrägt und der Ventra l rand in se inem h interen Abschn itt am stärksten 
gerundet ist . 
D ie meist mä ß ige Asymmetrie des Hinterrandes ( oben stets abgeschräg t ,  
unten unterschiedl ich stark gerun det) , der unten deutl ich abgeschrägte 
Vorderrand,  der h inten etwa s stärker gerundete Ventra l rand und der 
lange gerade Dorsa l rand verle ihen L imnestheria muen steriana einen seh r  
cha rakterist ischen Umri ß .  Auf Abb . 1 wurde der Umr i ß e ines unverdrück

. ten Exempla res mit  verhä l tn i smä ßig schwacher Asymmetrie des Hinter
randes da rgestel l t .  D ie kurzen Striche auf der Schal e  ma rkieren die Ab
stän de der kon zen trischen Rippen , von denen die oberste ( punktiert)  
nur seh r  undeutl ich ist . Deut l ich ist  bei d iesem Exemplar  die bei v ielen 
Formen zu beobachtende Drängung der Rippen im Randbereich zu er
kennen . 
E in unverd rücktes Exempla r  von L imnes theria muen s teriana b i ldete J ON ES ,  
1 86 2 ,  unter Es theria tenella a u s  den B randschiefern von Oschatz ( Sachsen ) 
ab . Deutl ich ist die Abschrägung im unteren Tei l  des Vorderrandes , die 
le ic hte Ausbauchung i m  h interen Tei l  des Ventra l randes und der schwach 
asymmetrisch gerun dete Hinterrand zu erkennen . 
E in im U mri ß n u r  wen ig verdrücktes Exemplar  b i ldete G UT HöRL , 1 934,  
a l s  Es theria tenella ( B RON N , 1 8 50)  ab . E r  wäh l te d ieses Exemplar  ( Taf . 1 ,  
F ig .  3 ;  bei G UTHöRL i m  Tex t ,  S .  1 3, i rrtüml ich a ls  Taf.  1 ,  F ig .  4 ange
geben ) aus den Tonei sensteinen von Lebach a l s  Lectotypus für "Es theria " · 

tenella aus . W ie K O Z U R  & S I T T I G , 1 98 1  ( d iese r Band ) , ausfüh rten, wu rde 
als Holetypus ( Svntvpen ) von Meqasitum tenellum bereits bei PRU VOST , 
1 9 1 9 , das " Exempla r "  auf  Taf .  5, F ig .  6 bei JON E S ,  1 86 2 ,  aus  S ul zbach 
( e ine der beiden Loka l i täten , aus  denen Posidonomya tenella u rsprüng
l ich verzeichnet wurde) ausgewähl t .  Der bei GUTHöRL ,  1 934,  i rrtüm-
1 ich noch einmal aufgeste l l te Lectotypus entspricht im Umr iß  und in der 
G rö ße völ l ig L imnes theria muen s teriana . E r  ist 4 , 6 mm lang und we ist 
mindesten s 16 Anwachsstreifen auf . L imnestheria muen s teriaha hat s ich 
vermutl ich aus L imnes theria palaeon iscorum ( FRI TSCH, 1 90 1 )  emend . ent
wickel t .  D iese A rt ist etwa s  k leiner,  der Vorderrand ist unten nur gan z 
geringfüg ig abgeschrägt un d der Hinterrand ist fast symmetr isch ge
run det . 
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L ioes theria ? originalis ZASPELOVA , 1 968,  aus  der K ijmin skaja svita von 
K a zachstan i st sehr ähnl ich ( a uch in der G röße) und viel leicht ident isch . 
E s  l iegen aber n u r  verdrückte Exempla re vor ,  so da ß n u r  nach der Be
schreibung und den Abb il dungen keine genaue Zuordnung mög l ich i s t .  
D ie Zugehör igkeit zu L imnestheria ist wah rschein l ich , doch selbst s ie i s t  
n icht gesichert . E s  könnte s ich auch u m  nahe Verwandte jener groß
wüchs igen Pseudestheria-ähn l ichen Conchostracen handeln , die aus dem 
unte ren Teil des roten postvu lkan ischen Rotl iegenden von Span ien be
kannt s ind . 
Cy zicus (Eues theria ) sp . P .  B OY , 1 976 , aus  den Odernheimer Schichten 
der Lebach-G ruppe ist eine verdrückte L imnes theria muen steriana , a l l er
d ings schon eine hoch entwickel te Form mit n u r  wen ig asymmetrischem 
Hin terende , die später viel le icht a l s  e igene Untera rt abgetrennt  werden 
kann . 
Dagegen weicht die ebenfa l l s  g roßwüchsige Art Cy zic us (L ioestheria )sp . 
W nach B OY , 1 976 , aus  den mittleren La ute recken- bis  basa len Jecken
bach-Sch ichten ( oberste K u sel - und ba sa le  Lebach-G ru ppe) im U mr i ß 
deu t l ich ab . Vorder- un d H interende sind annähernd symmetr isch ge
rundet . 
A u ßer dem Randbereich , wo die kon zen tr ischen Rippen d icht aufe inan
der folgen , sind die Anwachsstreifen recht breit . Der freie Wirbel scheint 
verhä ltn ismä ßig groß  zu sein . D ie Art gehört entweder zu L imnes theria 
oder zu L ioes theria ; für d ie l etztere Gattung wäre sie a l lerdings recht 
g roß  ( Länge bis 6 mm) . D iese stratig raph isch wah rscheinl ich recht be
deutsa me Form mü ßte noch genauer untersucht werden . S ie wu rde au ßer
halb des Saa r-Nahe.;...Geb ietes , wo sie unmittelbar oberha lb der im gesam
ten eu ropäischen Rot I iegenden nachweisbaren Lioestheria paupera-A . - Z .  
folg t ,  aber noch n icht gefunden . D ieser strat igraphische Bereich wu rde 
au ßerha lb des Saa r-Nahe-Geb ietes aber noch n icht intens iv beprobt . 

L imn es theria , palaeoniscorum, ( FR I TSCH,  1 901 ) ernend . 
( Taf .  1 ,  F ig .  1 - 4 ;  Taf. 2, F ig .  1 -4 ;  Ta f .  1 0 , F ig .  1 )  

1 90 1  Estheria palaeon iscorum, F� . -FRI TSCH , S .  77- 78,  Taf. 1 6 1 , F ig . 6- 8 
1 934 Es theria tenella ( B RONN , 1 8 50J - G U T H ORL , S .  1 2- 1 3 , nur  das 

Exemplar auf Taf .  1 ,  F ig . 4 , 
1 953 Pseudestheria tenella ( B RON N ) ,  1 850 - KAMARA D ,  S .  8- 1 3 , n u r  

Taf. 1 ,  F ig . .  9 ,  1 0 ; Taf . 2 ,  F ig .  1 - 4, 6 
Neue Beschreib ung : K Ieine b is  mittelg roße Conchostracen ( 1 = 2 ,  1 - 3, 9 mm ; 

h = 1 , 6 - 2 , 8 mm) . Dorsa l rand lang , gerade ,  gegen den H inter rand 
scha rf, gegen den Vorderrand deutl ich abgesetzt .  Vorder- und H inter
rand annähernd gl eich hoch oder Vorderrand wen ig n iedr ige r .  Der- Vor- . 
derrand ist g le ichmä ß ig gerundet,  unten n icht oder n u r  wen ig abge
sch rägt . Der Hinterrand ist ebenfa l l s  g l eichmä ß ig gerundet , desg leichen 
der Ventral rand,  dessen größte Rundung etwa in der Mitte l iegt . 

D ie 1 5-28  kon zentr ischen Rippen l iegen d icht beie inander { max imaler 
Abstand ca . O, 1 mm)  und haben g leichmä ßig geringe Abstände . Sie er
scheinen häufig gekörnel t .  Zwischen den Rippen tritt häufig eine K n itte
r:un_g ·au s  dünnen , etwas un regel mä ß igen , senkrecht zu den Rippen l iegen
den Querba lken auf . Der freie W irbel ist k lein , aber deut l ich und l iegt 
bei un verdrückten Exempla ren anterodorsal .  Seine Länge { lfW )  beträgt 
0 , 53 - 0, 66 mm . Da s Verhältn is  l fW : J  i st k l ein ( 0 , 1 7 -' 0 , 26) . 

Vorkommen :  Obere K u sel -G ruppe des Saa r-Nahe-Gebietes ,  Mu se-Formation 
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( ? )  des A utun-Becken s ,  un tere Manebach-Format ion in der N ähe von 
Pappenheim ( Th ür inger Wa ld) , G ren zbere ich Manebach /Gold lauter-For
mation von B rei tenbach ( Th ü ringen ) , Rudn (k ( Ko�(älov ) -Horizont der 
Sta ra Paka Member ( Vrchlabi-Format ion ) des Podk rkonosi-Becken s  
( C SSR) , B eckov-Kalk der Beckov-Formation des N iederschlesischen 
B ecken s ( C SSR) . A l ter : Unteres A ssel ia n  s . l .  

Bemerkungen : Es theria palaeoniscorum FRI TSCH,  1 90 1 , wu rde von i h rem 
Autor fal sch beschrieben und abgeb i l det . Bei der sehr schlec hten Er
hal tung des Mater ia l s  war das aber n icht  verwunderl ich . Richtig da r
geste l l t  wu rden die zahl re ichen dicht stehenden und in etwa gle ichem 
Abstand folgenden kon zentr ischen Rippen . A uch d ie z ieml ich g leich
mä ß ige Rundung des Vorder- und Hinter randes wurde r icht ig da rge
stel l t . Dagegen entspr icht der kurze gerundete Dorsa l rand und d ie an
nähernd g leiche Höhe und Länge , die beide zu einem scheinba r rund
l ic hen U mri ß führen , n icht den wirkl ichen Verhältn issen . W ie schon 
KAMARA D ,  1 953,  r ichtig aufze igte , i st der Dorsa l rand gerade . D u rch 
untersch iedl ichen G rad der Verdrückung ist  er lang oder kurz und 
en tsprechend schwankt das I : h-Verhältn is . Bei u n verdrückten Exem
plaren ist der Dorsa l rand immer lang und gerade . 
U m  L imnes theria palaeoniscorum genauer studieren zu können , wu rde 
Topotypen materia l  aus  Kos(alov aufgesa mmel t .  An d iesem Materia l  zeigte 
s ic h ,  da ß L imnes theria palaeoniscorum e inen zwa r k leinen , aber den
noch deutl ichen freien W i rbel und  einen langen geraden Dorsa l rand be
s i tzt . D ie anderen Merkmale waren schon bei FRI TSCH, 1 90 1 , und 
KAMA RA D ,  1 953, r icht ig da rgeste l l t  worden . 
L imnes theria muen s teriana ( JONES & WOODWARD , 1 8 93) emend . ist  
g rößer . Hinsichtl ich der zah l reichen , z ieml ich d icht stehenden Anwachs
streifen un d der relat iven G röße des k l einen freien W irbels stimmen 
beiden Arten überein . Der Hau ptun tersch ied l iegt im U mri ß .  Be i  L im-

. nes theria muen steriana ist das Vorderende unten stets deutl ich abge
schrägt ,  bei L imnes theria palaeoniscorum findet s ich d iese Absch rägung 
höchsten s andeutungsweise . A u ßerdem i st der Hinterrand bei Limnes theria 
muen steriana stets meh r oder wen iger deutl ich asymmetr isch gerundet 
un d die größte Rundung des Vent ra l ran des l iegt deutl ich h inter der 
Mitte . 

Gattung L ioes theria D E PERET & MAZERAN , 1 9 1 2  ernend . 
K O Z UR; MART E N S  & PACA U D  

Typusa rt : Estheria paupera FRI TSCH,  1 90 1  
= Es theria (L ioes theria ) lallyensis D E PERET & MA ZERAN , 1 9 1 2  

Bemerkungen : D ie L ioes theria-A rten werden n icht  i n  a l phabetische r ,  sondern 
in strat igraphischer  Reihenfolge beschr ieben . 
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L ioes theria paupera ( F RI TSCH, 1 90 1 )  emend . 
( Taf .  4, F ig .  1 )  

1 90 1  Es theria paupera FR.  - FRI TSCH, S .  78 , Taf . 1 6 1 ,  F ig .  5 
1 9 1 2  Es theria (L ioestheria } lallyensis nov . spec . - D E PERET & MA ZERAN , 

S .  1 6 7- 1 6 9 ,  Taf . 5 ,  F ig .  1 
1 946 L ioes theria /allyensis D E PERET & MA ZERA N  - RAYMON D ,  S .  2 3 1 , 

Taf . 1 ,  F ig .  3 
1 953  Pseudes theria tenella ( B RON N )  1 8 50 - KAMERÄD ,  S .  8- 1 5 , nur  

d ie Exempla re auf Taf . 1 ,  F ig .  2 ,  8 ;  Taf . 3,  F ig .  6 , 8 , 9 
? 1 960  Es theria tenella JORDAN , pa rs - FEY S ,  S .  6 1 0- 6 1 9,  ein Tei l  de r 

a uf Taf .  1 6  abgeb i l deten ExemP,.Iare 
in Druck L ioes theria /allyen sis ( DEPERET & MA ZERAN , 1 9 1 2 ) ,_ K O Z U R ; 
MART E N S  & PACA U D ,  Taf . 1 ,  B il d  1 , 2 ; Taf . 2 ,  B il d  1 ;  Taf .  3, B il d  1 , 2 . 

E mendierte Besch re ibung : K le inwüchsige A rt ( I  = 1 ,  4 - 3, 2 mm ; h = 1 , 1  -
2 , 2 mm ) . Scha len sta rk gewölbt . Der Dorsa l rand ist lang , gerade , mit
un ter aber im m i ttleren Tei l  gan z  schwach gewöl bt . De r Vorder rand i st 
etwas n iedr iger a l s  der Hinterrand und gle ichmä ß ig gerundet . Der Hinter
rand i st im unteren Teil etwas stärker gewöl bt al s im oberen Tei l . Der 
Ventra l rand i st n u r  schwach gewölbt , im m ittleren Tei l  oftmal s annähernd 
gerade ; im h interen Abschn itt i st er am stä rk sten gewölbt . 
Häufig treten Faunen auf ,  die überwiegend oder aussch l ie ß l ich aus  J u 
gendformen bestehen . D iese weisen 1 - 4  b reite Anwachsstre ifen u n d  im 
Verhäl tn i s  zu ihrer geringen G röße ( stets unter  2 mm ) einen seh r  g roßen 
fre ien W i rbel auf . D ie adulten Formen besitzen ebenfa l l s  einen g roßen 
freien W i rbel , der aber im Verhäl tn i s  zu ihrer Gesamtg röße ( max imale  
Länge des Ca rapax 3 mm ) n icht so stark in E rschein ung tr itt wie bei 
den juven i l en Formen . Er ist 1- 1 , 45 mm lang . Das Verhäl tn is  lfW : I ist 
seh r  g roß  ( 0 ,  4- 0,  6) und dabei bei den juven i len Formen natür l ich g rößer 
als bei den adulten . Jugendformen , die wen iger als 3 Anwachsstre ifen 
a ufweisen , wu rden in d iese Messungen n icht einbezogen . Das g i l t  auch 
fü r al le  nachfolgend besc h riebenen A rten . 
D u rch die oft zu beobachten de starke Abschwächung des innersten An
wachsstreifen s ,  der bei  wen iger guter E rha l tung n icht meh r  zu erkennen 
i s t ,  w irkt die freie W irbelfl äche besonde rs bei wen iger gut erhal tenen 
Formen noch größer . 
D ie Zahl der Anwachsstreifen beträgt bei den Adulten 6- 8 ,  sel ten wu r 
den b i s  1 4  Anwachsstreifen beobachtet . S ie s i n d  zunächst recht b re it  
( maximal b is  0 ,  3 2  mm) und nur in der unmittelbaren Randzone folgen 
s ie mitunter d icht aufe inander . A l l e  Anwachsstreifen s ind glatt . D ie kon 
zen tr ischen Rippen treten k räftig hervor . 
Der  freie W i rbelbereich weist einen flachen , rundl ichen K noten in se inem 
vorderen oberen B ereich a uf .  Selbst bei Jugendformen i st d ieser K not�n 
n iedrig und n icht kegel - oder säulenförmig erhöht . Be i  adulten Formen 
i st er oft seh r  flach und kaum zu erkennen . Sein Querschn itt ist stets 
run d .  Hinter diesem max ima l  ha lbkugelförmigen , meist aber noch flacheren 
K noten l iegt eine d iagonal  verlaufende schmale radiale Rippe . S ie er
reicht d ie A nwachsstreifen n icht . Mitunter  ist im vorderen Abschn itt des 
freien W i rbelbereichs eine längl iche A ufwul stung pa ral lel zum Vorderrand 
zu  erkennen . Dabei  han del t es s ich um eine wohl postmorta le  D u rchpau 
sung ( ?  des Weichkörpers ) ;  jedenfa l l s  gehört d iese Aufwu lstung n icht 
zur äu ßeren Scha l enmorpholog ie . " " Vorkommen : Basales 11Autunaan 11 von Cesky B rod ( 11N a  Ska lce11 ) , untere Mane
bach-Format ion vom Hohl weg auf dem Rücken oberhalb der Wa ldschenke 
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bei Pappen heim ( Thür inger Wa ld) , mittlere Qu i rnbach- b is  untere Lauter
ecken -Schichten ( mittlere bis obere , aber n icht oberste K u sei -G ruppe) 
des Saa r-Nahe-G ebietes ,  G res de La l l y  des Autun-Becken s ,  Bohrung La 
Motte ( Dec i ze�B ecken , F rankreich ) ,  Stefan ien lAu tun ien-G ren zschichten . 
A l l e  s icheren Vorkommen dieser A rt stammen aus dem t ieferen Tei l  des 
U nteren Assel ian . 

Bemerkungen: Wie bei a l len L ioestheria-A rten überwiegen auch be i ·  L .  paupera 
( FR I TSCH,  1 90 1 )  ernend . oftma l s  d ie J ugendformen . Auch fa st reine Asso
z iationen mit Ma ssenvorkommen von juven i len Stad ien treten auf.  So be
steht da s Typusmater ia l  von Eues theria (L ioestheria ) lallyensis D E PERET & 
MA ZERA N , 1 9 1 2 , der Typusa rt von L ioes th eria , überwiegend aus J ugend
formen . Auch der Holetypus von Es theria paupera FRI TSCH, 1 90 1 , ist 
e ine J ugendform . ln der Lokal ität "Na Skalce" ( C esky B rod ) kommen 
neben solchen J ugendformen aber auch reichl ich gut  erha l tene adulte 
Formen vor . E in solches Exempla r ( I  = 3 mm ) wu rde auf Taf . 4, F ig .  1 
abgeb i ldet . 
Schon FR I T SCH, 1 90 1 , ha tte erkann t ,  da ß der Holetypus se iner Es theria 
ppupera eine J ugendform ist . T rot zdem zeigt d iese Form a l le  cha rakteri 
stischen Merkma le  der Art ,  wenn s ie auch ante rodorsa l  etwas verdrückt 
ist ,  wodurch die g leichmä ß ige Rundung des Vorderrandes n icht so zu r 
Geltung kommt . W ie sc hon ausgefü h rt ,  gehört der längl iche vertikale Wul st 
im vorderen Teil des freien Wirbelfe ldes be im ' Holotypus

. 
von L .  paupera 

( FRI TSCH, 1 90 1 )  n icht  zu r äu ßeren Sctia lenmorpholog ie .  
Der Holetypus von L .  paupera stimmt b is  ins k l ein ste Deta i l  mit  den J u 
gendformen von L .  lallyensis a u s  deren Topotypen mater ia l  überein . Da 
auch d ie adul ten Formen völ l ig überein stimmen , besteht kein Z weifel an 
der Ident ität dieser A rten . 
L ioes theria extubera ta ( J O N E S  & WOODWARD , 1 8 99) emend . ha t s ich aus 
L ioes theria paupera en twickelt und ist d ieser A rt i m  U mr i ß  und in der 
G röße des freien W i rbel s recht ähn l ich . D ie kon zentr ischen Rippen l iegen 
bei L .  ex tubera ta aber d ichter beieinan der und adulte Exemplare haben 
stets über 1 0 , max imal b is 2 1  ( meist 1 3- 1 7) kon zen tr ische Rippen . Der 
K noten auf dem freien W i rbel i st besonders bei juven i len Formen wesen t
l ich höher , kegel - oder säul enförmig . Be i  adulten Formen i st er auch ab
geschwächt , aber bei guter E rhal tung stets noch deutl icher als bei adul
ten Formen von L .  paupera . Die durchschn ittl ic he G röße des Ca ra pax ist 
bei L .  ex tuberata g rößer als bei L .  paupera . Es  ist interessant ,  da ß 
innerhalb  des Assel ian die G röße der Conchostracen in a l l en Entwick lungs
reihen deut l ich zun immt . Vermutl ich w ird dadu rc h  eine generel l e  E rwär
mung des K I imas angezeig t .  
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L ioes th eria ex tuberata ( JON ES & WOO DWARD , 1 899) ernend . 

( Taf . 2 ,  F ig . 5, 6 ;  Taf .  3, F ig .  1 - 4 ;  
Taf . 4 ,  F ig .  2 ;  Taf . 7 ,  F ig .  4 )  

1 8 99 Estheriina ex tuberata sp . nov . - JON ES & WOODWARD , S .  394-395 ,  
Taf.  1 5 , F ig .  7 

1 968  Pseudes theria sub tenella ZASPELOVA sp . nov . - ZAS PELOVA , 
S .  229 ,  Taf. 58 , F ig .  1 

? 1 968 Pseudes theria usita ta ZAS PE LOVA sp . nov . - ZASP ELOVA , 
S .  2 3 1 , Taf . 58 ,  F ig .  4 , 5 

1 970  Eulimnadia ex tuberata ( JON ES & WOODWARD , 1 8 99) - N OVO Z I LOV , 
s . 1 1  3 I F ig . 8 9 

1 975 Gabones theria mann in gtona n .  sp . - TASCH, S .  285- 28 6 ,  Taf .  1 ,  
F ig .  1 

? 1 975 Gabones theria belmon tella n . sp . - TA SCH, S .  286 , ' Taf . 1 ,  F ig . 2  
1 976 Cy zic us (L ioes theria ) tenella ( JORDA� ) - B OY ,  S .  1 9- 2 1 , Abb . 3  a ,  

( ? )  3 b-e 
N eue  B eschreib ung : Mitte lgroße Conchostraca. Adulte Formen meist 3, 2-

3 , 7 mm , sel ten bis 4, 3 mm lang . Höhe bei adulten Formen meist 2 ,  3 -
2 , 7 mm , sel ten bis 3 , 1 mm . Meßwerte unter E inbeziehung der juven i len 
Formen: I = 1 , 5-4 , 3 mm ; h = 1 , 3- 3 , 2 mm . Scha le  zieml ich k räftig ge
wölbt . Dorsa l rand lang , gerade , bei adul ten Formen z .  T .  gan z  schwach 
konvex gebogen , gegen den Vorderrand recht deut l ic h ,  gegen den Hinter
rand scha rf abgesetzt . · Vorderrand wenig gerundet , etwa gl eich hoch , 
oftmal s  soga r ein wenig höher, sel tener auch geringfüg ig n iedriger a l s  
der Hinter:rand . Ge legentl ich i s t  der Vorderrand unten etwas stä rker ge
rundet a l s  oben und dadurch le icht asymmetrisc h .  Me ist  ist er aber sym
metrisc h  gerundet . Ventra l rand g leichmä ß ig gerundet . 
B ei adul ten Formen treten 1 3- 1 7 , sel ten bis i1 An wachsstreifen auf .  D ie 
kon zentrische Ber ippung tr itt recht deutlich hervor und ist zieml ich 
g leichmä ßig . D ie maximal en Abstände der kon zen trischen Rippen l iegen 
bei 0, 2 mm . I m  Randbereich tritt sel ten eine schma le  Zone mit  d icht auf
einander folgenden kon zentrischen Rippen auf.  Die Schalenoberfläche 
a uf den Anwachsstre ifen ist deutl ich feingrubig . 

Die freie Wirbel fläche ist groß ( l fW = 0, 9- 1 ,  38 mm) . A uch da s Ver
häl tnis l fW :  I ist g roß  ( 0, 3 5- 0 ,  58) . Bei  den juvenil en Formen l iegt auf 
dem freien W i rbel anterodorsal  e in im Querschn itt runde r ,  seh r  deut
l icher ,  hohe r ,  kegel - bis kurz säu lenförmiger Höcker . B ei adulten For
men ist der Höcker schwächer ausgebi ldet , meist halbk ugelförmig oder 
hoch-ha lbkugelförmig . Hinter dem Höcker l iegt e ine oft undeutl iche schma
le d iagonale Rippe , die n icht bis zu m innersten Anwachsstreifen reicht . 
D ie sehr häufig auftretenden juven i len Formen weisen meist 4- 8 kon
zentrische Rippen auf .  Der Höcker a uf dem freien Wirbel ist viel kräft i
ger al s bei den adulten Formen . Im Verhältnis zur  geringen Länge ( meist 
1 ,  6-2, 2 mm) wirkt bei den j uvenil en Formen der freie W irbel besonders 
g ro ß .  Umriß  und B reite der Anwachsstreifen stimmen mit den · adul ten 
Formen überein . 

Vorkommen : Obere Lebach-G ruppe b is  Sätern-Format ion des Saa r-Nahe-Ge
b ietes und der Wetterau ,  obere Goldlauter- und Oberhof-Formation des 
T h ü ringer Wa l des ,  Horizon t Zbonek der Furche von Boskovice ( C SSRL 
Washington coa l  und ( ?) Jol lytown "A " coal der Wa shington -Formation 
( diese Bereiche entsprechen dem höheren Assel ian ) ,  Tei le der K ijmin s
kaja svita des nordwestl ichen Zentra lkasachstans ( ?  höheres A ssel ian ) .  
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A l l e  sicheren Nachweise stammen aus dem höheren A sselian und z .  T .  
dem basa l en Sakma rian . 
J ON ES & WOO DWARD , 1 899 ,  gaben eine recht  schematische Zeichnung 
von Es theriina ex tuberata . Auf dieser Zeichn ung ist aber zu erkennen , 
da ß diese A rt einen geraden bis schwach konvexen Dorsa l rand,  einen 
gro ßen freien Wirbel , der n icht ganz bis zum Vorderrand reicht,  und 
g leichmä ßig entfernte , zieml ich eng stehende scha rfe kon zen trische Rip
pen a ufweist . A l s  Länge werden 3 mm , a l s  Höhe 2 ,  5 mm angegeben . Wie 
schon JON ES & WOODWA RD , 1 8 99, bemerkten , ist das Hinterende n icht 
erhal ten b zw .  mit Sediment bedeckt .  Die Form dürfte daher etwas län 
ger und n icht so gedrungen gewesen sein , wie aus den Me ßwerten her
vorgeht .  
JON E S  & WOODWARD , 1 8 99,  geben an , da ß Es theriina ex tuberata aus 
Stegocepha len ka l k  bei Frankfurt a m  Main stammt . Das von JON ES & 
WOODWA RD , 1 89 3 ,  beschriebene Conchostracen -Materia l  aus  der Wetterau 
wurde ihn en durch von RE I N AC H  übergeben . Durch die A uswertung der 

. A rbeit von RE I NACH,  1 892 ,  kann man die meisten Fundschichten und . 
z .  T .  a uch Fundpunkte der bei JON ES & WOODWARD , 1 8 93 ,  1 899 ,  be
schriebenen neuen Conchostracen-A rten rekon struieren . Der 1 1Stegoce
pha lenka l k  11 entspricht einem 11Ka lksteinflötz 11 der un teren Sätern-For
mation un mittelbar unterha lb der E ruptiva ( von RE1 NAC H, 1 8 92 , _ S .  5, 
24 ) , das reic h  an 11Stegocepha len 11 , F isch- und Pflan zen resten sein sol l . 
Unabhängig davon , ob es sich nach der heu tigen G l iederung um Schichten 
der T holey-Formation oder um die basa l e  Sötern-Formation im S inne von 
RE I N AC Hs han de l t ,  kann man damit da s stratum typic u m  zieml ich genau 
einengen . l n  diesem stratig raphischen Bereich gibt  es aber n u r  eine 
ein zige A rt ,  auf welche die bei JONES & WOODWARD , 1 8 99 ,  angegebenen 
Merkmale von Es theriina ex tuberata zutreffen . Da diese A rt zudem in 
dem o . g . stratig raphischen Bereich da s dominierende und meist a l l ein 

· auftretende Element ist , kann an der I dentität mit Es theriina ex tuberata 
kein Z weifel bestehen . Selb.st im gesa mten üb rigen Rot l iegenden gibt es 
keine andere a l s  die oben beschriebene A rt ,  auf welche die bei JON ES & 
WOO DWARD , 1 899 ,  genannten b zw .  aus  der Abbil dung entnehmbaren 
Merk male in ihrer Gesa mtheit zutreffen . So kann Es theriina ex tuberata 
JONES & WOODWARD , 1 8 99 ,  wie Es theria muen s teriana JONES & WOOD
WA RD , 1 8 93 ,  eindeutig einer häufigen Form des Rotl iegenden zugeordnet 
werden . 
Der Haloty pus von L ioestheria ex tuberata ( J ONES & WOODWARD , 1 899) 
ist offen sichtl ich eine adu l te Form , bei der das Hinte rende entweder 
nicht erhal ten oder von Sediment bedeckt ist ( siehe oben ) . Wie bei. a l l en 
L ioes theria-A rten sind auch bei L .  ex tubera ta Faunen ,die überwiegend 
oder au ssch l ie ßl ich aus  Jugendformen bestehen , n icht  sel ten . Die J u
gendformen weichen beträchtlich von den adul ten Formen ab . Durch ih re 
geringe G röße und die wenigen Anwachsstreifen kommt der seh r  g roße 
freie Wirbel gan z besonders sta rk zur Geltung . Der Höcker ist bei den 
J ugen dformen stets recht hoch ,  kegel - ,  kegel stumpf- oder ku rz-säu len
förmig . B ei den adu l ten Formen ist  er  dagegen nur halbkugelförmig und 
bei weniger guter E rha ltung manchmal ka um zu erkennen . 
D ie bei ZASPE LOVA , 1 968 , a l s  Pseudes theria sub tenella bezeichneten 
Formen stimmen im Umriß , in der Berippung und in der G röße des freien 
Wirbe ls  überein . I hre G röße l iegt an der Oberg ren ze der Va riation sb reite 
fü r die G röße von L .  ex tubera ta .  Das ist übrigens  bei a l l en A rten aus 
dem A ssel ian und Sa kmarian von Zentra lka zachstan der Fa l l ,  die auch im 
mittel - und westeu ropäischen Rotl iegen den vorkommen , und dü rfte wohl  
k l imatisch beding't sein ( ?  höhere Temperatu ren im G eb iet des heutigen 
Zentra l kazachstan a l s  im Gebiet des heutigen E u ropa ) . 
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J u ven i le  b is subadu l te Formen von L ioes theria ex tuberata emend . könnten 
sich un ter Pseudes theria usitata ZAS PELOVA , 1 968 , verbergen , deren 
Holetypus · aber recht sch lec ht erhal ten ist . Zu L ioes theria gehört die 
Form aber wohl s icher . 
Der ebenfa l l s  seh r  schlecht erha l tene Halotypus von Gabones theria rnan 
n in g tona TASC H ,  1 975,  ist nach der geringen G röße , dem Umri ß ( soweit 
erk en nba r ) , den wen igen schmalen Anwachsstreifen , der relat iv  recht 
g roßen freien Wirbelfläche und der kegel förmigen hohen Aufragung a uf 
dem freien Wirbel eine juven i l e  L .  ex tubera ta .  D ie wen ig besser erha l tene 
Gabones theria belmontella stimmt nach i h rer geringen G röße , dem U m
r i ß ,  der g roßen fre ien W irbel fläche und der da rauf befindl ichen hohen 
kegelförmigen A ufragung ebenfa l l s  m i t  den J ugendformen von L .  ex tube

rata überein . Soweit  erkennba r ,  scheinen die max ima len Ab stände der kon -
zentr ischen R ippen aber etwas größer zu se in a l s  bei  L .  ex tuberata . So 
könnte diese A rt eine Obergangsform zwischen L .  extuberata und L .  
oboraensis n .  sp . sein , wobei  sie aber der ersteren A rt wegen des über
e inst immenden U mrisses und der noch rundl ichen A ufragung viel  näher 
steht . V iel l eicht kann man sie als Untera rt von L .  ex tuberata abtrennen . 
Ähnl iche Formen kommen in der oberen Oberhof-Formation vor . 

D ie bei B OY ,  1 976·, a l s  Cyzicus (L ioes theria ) tenella ( J O R DAN ) aus  
den Odernheim-Sch ichten ( höhere Lebach-G ruppe) abgeb i ldeten Formen 
s ind nach den Zeichn ungen sch wer zuzuordnen , aber wohl überwiegen d 
oder ausschl ie ßl ich z .  T .  sta rk verquetschte L ioes theria ex tuberata . Material  
aus dem Top der Odernhei mer Schichten , da s durc h  freundl iches Ent
gegenkommen von Herrn Prof . D r .  J .  B OY ,  Ma in z ,  nach Fert igstel l ung 
der A rbeit eingesehen werden konnte , en thä l t  domin ierend juven i le  L .  
ex tuberata ,  aber auch ein ige adu lte Formen dieser A rt .  
L ioes theria paupera ( FR I TSC H ,  1 90 1 ) emen d .  i st durchschn ittl ich etwas 
k le iner . D ie A nwachsstreifen s ind bre iter und wen iger za hl reich ( a uch 
bei adu lten Formen meist nur 6- 8 ,  selten b is  1 4) .  A u ßerdem i st der K no-: 
ten auf  dem freien Wirbel flacher ausgeb i ldet und selbst bei juven i l en 
Formen höchsten s halbkugelförmig . 
L ioes theria oboraen sis n .  sp . ,  von der b isher n u r  J ugendformen vorl ie
gen , besitzt etwas breitere A n wachsstreifen , der K noten auf der freien 
W i rbel fläche hat einen längl ic hen Querschnitt und zumindest ein Tei l  der 
Formen bes itzt einen asymmetr isch gerun deten , oben abgeschrägten H inte r
rand . 
L ioes theria an dree vi ( ZAS PE LOVA , 1 968) hat bre itere Anwachsstreifen , 
die im m ittleren Tei l  fast gerade sind , und der Umr i ß weicht deutl ich 
ab ( H interrand asymmetrisch gerundet , oben abgeschrägt) . 

E s  i st n icht auszuschl ie ßen , da ß die ansc heinend vorn verdrückte 
Es theria gein i tzii JONES & WOODWA R D ,  1 8 93,  eine J ugendform von L io
es theria ex tuberata ( JONES & WOODWA R D ,  1 8 99) emend . ist , die dann 
ein jüngeres Synonym der ersteren A rt wäre . Der rela t iv k leine fre ie 
W irbel spricht aber dagegen , wenngleich se ine geringe G röße a uch du rch 
die Verdrückung entstanden sein könnte . Formen mit  9 Anwach sstreifen 
s ind bei L .  ex tuberata aber stets beträchtl ich l änger a l s  1 ,  4 mm . So mu ß 
L ioes theria gein itzii ( JONES & WOODWA R D ,  1 8 93) aus  de·r Lebach-G ru ppe 
der zeit ig a l s  nomen dub ium angesehen werden . 
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L ioes theria . ? reinachii ( JONES & WOODWA R D , 1 893) 

1 8 93 Estheria reinachii, sp . nov . "'" JONES & WOO DWA R'D , S .  53 1 ,  
Taf . 1 9 , F ig .  3 

B emerk ungen : U nter Es theria reinachii b i ldeten JONES & WOODWA R D ,  1 8 93 ,  
eine doppel k lappig erhal tene Form ab , von der eine K la ppe vol l erhal ten 
ist . S ie ist 3 , 2 mm lang und 1 , 86 mm hoch .  Der Dorsa l rand ist gerade 
und scha rf gegen den H interrand abgesetzt . Vorder- und H inte rrand 
sind etwa g leich hoch . Der Vorder rand scheint g leichmä ß ig gerun det .zu 
se in , dagegen ist der H interrand asymmetrisch gerundet ( oben abge
sc h rägt ) .  
D ie 8 Anwachsstreifen sind breit ,  wobei d ie innersten wesentl ich schma ler 
als die äu ßeren gezeichnet wu rden . Ob d ies der Wirkl ichkeit en tspr icht ,  
ist  seh r  fragl ich . Der  freie W irbel ist  mä ß ig gro ß . D ie Problemat ik d ieser  
Form l iegt da rin , da ß s ie du rchaus a l s  Obergangsform zwischen L .  ex 
tL[bera ta ( JON ES & WOODWA R D ,  1 899) emend . und L .  an dreevi ( ZASPE
LOVA , 1 968 )  aufgefa ßt werden könnte , da ß ähnl iche Formen aus  der 
unteren Wadern-Format ion und der unteren Rotterade -Formation bekannt 
s ind ( al lerdings in  sch lechter E rhal tung und daher n icht  eindeutig zu zu
ordnen ) ,  da ß aber der Halotypu s  der Art bei JON ES & WOO DWA R D ,  1 893,  
aus  den oberen Lebach-Sch ichten angegeben wird , ·  wo solche Formen b is
her n icht nachgewiesen wu rden ( auch n icht in  a l tersmä ß ig übereinstim
menden Sch ichten au ßerha lb des Saa r-Nahe-Gebietes)  und eigent l ich auch 
ga r n icht zu erwarten s ind . 
N un korrel ierten JONES & WOODWA R D ,  1 8 93, auf S .  53 1 ,  zwa r  d ie oberen 
Lebacher Sch ichten m i t  der Sötern-Format ion , doch g ibt von R E I N AC H ,  
1 892 ,  aus  dem locus typicus Engelthai bei A l tenstadt ( Wetterau ) eine 
Sch ichtenfolge an , in der die Nahe-G ruppe an einer durch j üngere Se-

. d imen te verdeckten Störung über der Lebach-G ruppe l iegt ( b zw .  der 
da zwischen l iegende Profi labschn itt ist n icht aufgeschlossen ) .  Bei den 
oberen Lebacher Sch ichten nach von R E I NAC H , 1 8 92 ,  aus  dem locus 
typicus  dü rfte es s ich wohl  um d ie T holey-Gruppe handeln ,  aber sel b st 
aus d iesem stratig raphischen Bereich sind noch keine Obergang sformen 
zwischen L .  ex tuberata und L .  an dreevi bekannt . Auch die Mögl ichkeit,  
da ß es sich um eine Verwechsl ung mit Gesteinen der Wadern -Formation 
handel t ,  i st n icht gro ß ,  da der Halotypu s aus  l ichtg rauen Sedi menten 
stammt . 

H ier ble ibt der zunächst n icht erk lärba re U mstand bestehen , da ß 
Formen , die L .  reinachii ähneln , a u s  jüngeren . Sch ichten bekannt s in d ,  
n icht  aber dem stratig raphischen B ereich , aus  dem der Halotypus stammen 
sol l . .  K lärung kann h ier wohl n u r  die Nachuntersuchung des H alotypus 
und die N euaufsa mmlung von Topotypenmaterial  bei  g le ich zeitiger N euein
stufung des stratum typicum br ingen . 
Es i st durcha us mög l ich ,  da ß JONES & WOODWA R D ,  1 8 93, so schlecht er
ha l tene Formen vorlagen , da ß wichtige Merkmale n icht  erkannt oder 
zeichner isch fa l sch da rgestel l t  wu rden , wobei d iese 1 1verze ichnete 11 Form 
dann nur zufäl l ig den Obergangsformen zwischen L . extuberata und L .  
an dreevi aus stratigraph i sch jüngeren Sch ichten ähnel t .  Dafür g ibt es 
zwei I nd i z ien : ( 1 )  D ie Anwachsstre ifen s ind  um den freien Wirbel ähn-
l ich schma l  da rgeste l l t  wie bei L imnes theria muen steriana ( JON ES & WOOD 
WA R D ,  1 893) ernend . u n d  erst nach a u ßen folgen seh r  b reite Anwachs
streifen . E ine solche Abfolge ist  durchaus n icht  übl ic h . ( 2 )  Von R E I NAC H ,  
1 892 ,  ( S .  1 6 ) , stel l te fest , da ß in den Sch ichten , aus  denen L .  ? reinachii 
sta mmt 11e in ige zweifel hafte E sther ien 11 vorkommen . Danach i st d ie E rha l tung 
des Or iginal material s von L .  ? reinachii seh r  sch lecht . 
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Taxonomischer U mfang und A l tersstel l ung von L .  ? reinach ii mü ssen der
zeitig a l s  ungel öste Probleme angesehen werden . Geht man von der zeich
n erischen Da rste l l ung der A rt und der B esch reibung bei JON ES & WOOD
WAR D ,  1 893 ,  a u s ,  dann unterscheidet s ie  s ich von L . ex tuberata ( JONES & 
WOODWA R D ,  1 893) emend . durch den U mri ß ( H interrand asymmetrisch 
gerundet)  und durch die vor a l lem rand l ieh sehr breiten Anwachsstreifen . 
Von L .  an dree vi ( ZASPELOVA , 1 968)  wü rde sie sich danach du rch den 
Verlauf  der Anwachsstreifen ( g le ichmä ß iger Verlauf, kein fast gerader 
m ittlerer Abschn itt  mit  scha rfem U mb iegen im h interen Abschn itt wie bei 
L .  an dree vi ) sowie durch den wen iger gedrungenen U mri ß unterschei
den . 
H ins ichtl ich des Umrisses ,  der B reite der Anwachsstreifen und der G röße 
des freien W irbelfel des könnte L .  ? reinachii den b isher noch n icht be
kannten adul ten Formen von L .  oboraen sis n .  sp . weitgehend entsprechen . 
D ie A usb i l dung des K noten s a uf dem freien W i rbel fel d i st aber bei L . ? 
reinach ii gän zl ich unbekannt . 

L ioes theria oboraen sis, n .  sp . 
( Taf.  4, F ig .  3 ,  4 ;  Taf. 5, F ig .  1 - 4) 

/ 

Der i vatio nomin is : Nach dem Vorkommen. 
Holetypus : Da s Exemplar auf Taf . 4, F ig .  4 
Loc u s  typ icus : Obora ( Furche von Boskovice , CSSR ) , Erosionsr inne an der 

Stra ße Obora-Jablonany . 
Stratum typicum : Gelbg raue karbonat ische Ton steine ( H or izont Obora ) ober

halb rötl icher Schl uff- und Sandste ine . 
D iagnose : Dorsa l rand lang , gerade , gegen den Vorder- und vor a l lem gegen 

den H interrand sehr deutl ich abgesetzt . Vorderrand wen ig b is  mä ßig ge
rundet . H interrand etwa gleich hoch ,  oben abgeschräg t .  1 - 7  bre ite An
wachsstreifen . Fre ier Wirbel g ro ß ,  mit  g roßer ,  stets längl icher , oben et
was verstärkter A ufragung . 

B esch reibung : N ur juven i le  Formen sind bekan nt . S ie s ind 1 ,  2- 2 , 2 mm lang 
und 0 , 8- 1 , 5  mm hoch . Der Dorsa l rand ist lang , gerade und gegen den 
Vorderrand deutl ich , gegen den H interrand noch schärfer abgesetzt . 
Vorderrand wen ig b is  mä ßig gerundet , tei l s  oben , tei l s  aber auch un ten 
etwas abgeschrägt . H interrand etwa gl eich hoch wie Vorderrand,  z .  T .  
aber auch etwas n iedr iger oder höher a l s  d iese r .  E r  ist  asymmetrisch 
gerundet ( oben abgeschrägt ,  unten gerundet) . Der Ventra l rand i st 
·gle ichmä ß ig , aber n icht sehr sta rk gerundet . 
E s  treten 1 - 7  Anwachsstreifen auf, die z ieml ich breit  s ind ( ih re max i -
ma le B re ite schwankt a l lerdings i n  den versch iedenen Exempla ren zwischen 
0 , 1 8  und 0, 24 mm) . S ie sind durchgehend gebogen , auch im mittl eren 
Abschn itt . 
Der freie W irbel ist groß  ( 0, 7- 1 , 3  mm lang ) . A uch das Verhä ltn is  l fW :  I 
ist  groß  ( 0 ,  3 1 - 0 ,  5) . D ie A ufwu l stung l ieg t im vorderen oberen Tei l  des 
freien W i rbel s ,  wobei s ie aber deutl ich von dessen Vorderrand und vom 
Dorsa l rand abgesetzt i s t .  S ie hat stets einen : l ängl ichen Umri ß . 
Der obere Tei l  d ieser Aufwul stung i st verstä rk t ,  der unte re Tei l  oft 
n u r  schwach ausgeb i ldet . Bei  sch lechter E rhal tung ist z .  T .  n u r  der 
obere Teil zu erkennen . E ine zarte diagona l e  Radia l r ippe kann a uf dem 
freien W i rbel h inter der Aufwul stung zu erkennen sein . 

Vorkommen : Obora -Hor izon t des Rotl iegenden der B oskovice-Furche ( C SSR ) . 
A l ter : Sak mar ian . ( ?) Untere Wadern-Formation des Saa r-Nahe-G eb ietes ,  
( ? )  un tere Retterode-Formation des Thüringer Wa ldes . A l ter : Sakmar ian . 

B emerk ungen und B ez iehungen : Obwohl hunderte Exempl a re aus  versch iedenen 
Schichten im Obora -Horizont des Rotl iegenden von Obora gefunden wu rden , 
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konn ten b isher n u r  J ugendformen nachgewiesen werden . E in großer Tei l  
der Exemplare zeigt plastische Deformation der Schalen , wodurch sta rke 
Untersch iede im U mri ß resul t ieren ( zwei solcher plasti schen Deformationen 
sind auf Taf . 5, F ig .  1 ,  4) da rgestel l t .  Anscheinend unverdrückte oder 
wen ig deformierte E xempla re zeigen einen asymmetr isch gerundeten , oben 
abgesch rägten H interrand .  Dadurch unterscheidet s ic h  L .  oboraen sis 
n .  sp . deutl ich von L .  ex tubera ta , ( J O N E S  & WOO DWA R D ,  1 8 93) emend . 
E in we iterer Untersch ied i st durch die stets längl iche recht g roße Auf
ragung auf dem fre ien Wirbel gegeben , während bei L .  ex tuberat:a d ie 
A ufragung noch einen rundl ichen Querschn itt hat . L .  ex tubetata ist 
s icher d ie Vorläuferform von L .  oboraen sis . 
Beträchtl iche Ähn l ichkeit besteht a uch mit Megasitum tenel/ um ( B RONN , 
1 8 50) . Es ist zu erwarten , da ß die adul ten Formen von L .  oboraen sis 
d ie gl eiche G röße und annähernd den gle ichen U mri ß w ie die adul ten 
Formen von M. tenellum aufweisen . Geht man davon aus , da ß bei adul ten 
Formen d ie Aufrag ung auf dem freien Wirbel generel l verflacht , so dü rf
ten beide A rten auch eine seh r  ähnl iche Aufragung besitzen , die a l l er
d ings bei L .  oboraen sis doch noch deutl ich k l einer ist al s bei M. te
nellum. L .  oboraen sis ist daher wohl eine Obergangsform zwischen L io
es theria und Megasitum, w ie schon K O Z U R  & S I T T I G , 1 98 1  ( d ieser Band) , 
au sfüh rten . D ie fre ie W irbelfläche ist bei M .  tenellum erheb l ich größer 
( l fW = 1 , 3- 2 , 2 mm , meist 1 , 8- 2  mm) a l s  bei · L . oboraen s is ( l fW =0, 7- 1 , 3  mm) . 
Da bei a l l en L ioes therio-A rten d ie G röße der fre ien W irbel fläche bei den 
juven i l en und adul ten Formen annähernd g leich ist ,  kann d ieser  Unter
sch ied n icht auf den juven i len C ha rakter von L .  oboraen sis zu rückge
füh rt werden . 

L .  ? reinach ii ( JON ES & WOO DWA R D , 1 893)  könnte einen ähnl ichen 
U mri ß aufweisen wie die b isher noch n icht bekannten adu l ten Formen 
von L .  oboraen s is .  Der freie W irbel schein t aber bei L .  reinac hii kle iner 
zu sein und d ie A u sb i ldung ( und soga r da s Vorhandense in ) der Aufra
g ung auf dem freien Wirbel ist bei d ieser A rt noch unbekann t .  Wie unter  
L .  ? reinachii ausgeführt wurde , i st d iese A rt derze it ig keiner A rt des 
Rotl iegenden mit S ic herheit zu zuordnen . 
A u s  der unteren Rotterode-Format ion vom Ga sberg bei Rotterode l iegen 
ein ige schlecht erha l tene adu l te Formen vor ,  d ie ansc heinend zwischen 
L .  ex tuberata und L .  an dreevi vermitteln und L .  ? reinach ii ähneln . 
Be i  diesen Formen könnte es s ich um adulte Vertreter ( I  = 3-4 mm)  von 
L .  oboraen sis handeln . S ie haben einen ähn l ichen Umr i ß ( oben leicht 
abgeschrägter , unten gerundeter H interran d ;  Vorderrand wen ig gerun 
det) und eine ähn l ic h  g roße fre ie W irbelfläche ( lfW= 0 , 9- 1 , 3  mm) . S ie 
weisen 8- 1 2  kräftige R ippen auf.  I h re Erhal tung ist aber so sch lecht,  
da ß ke ine Angaben über die Sku lptur der freien Wirbelfläche,  die zu
dem noch meist verquetscht ist ,  gemacht werden können . Daher ist  noch 
keine s ichere Zuordnung d ieser Formen mög l ich . Ähn l iche,  l e ider eben 
fal l s  schlecht erhaltene Formen kommen in der un teren Wadern-Format ion 
des Saa r-N ahe-Geb ietes vor .  

J u ven i le  Vertreter von L .  an dreevi ( ZAS PELOVA , 1 968)  haben einen 
ähnl ichen Umri ß ;  ihr H interrand ist aber stä rker asymmetr isch a l s  bei 
L .  oboraensis . A u ßerdem sind d ie Anwachsstreifen bei L .  an dree vi brei
ter . S ie verlaufen im mittleren Abschn i tt annähernd gerade und kn icken 
dann h inten z ieml ich scharf um,  währen d s ie bei L .  oboraen sis g leich
mä ßig gerun det s ind . D ie A ufragung auf dem freien W i rbel ist bei j uve
n i l en Formen von L .  an dree vi aber ähnl ich lang und deutl ich wie bei 
L .  oboraensis . L .  an dree vi l e i tet slch wohl von L .  oboraensis oder einer 
ähn l ichen Form her . 
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L ioes theria tenelle{ormis ( D UNA EVA , 1 950) aus  dem ( ? )  A ssel ian des 
Donec-Ceb ietes J b isher uns n u r  f:!US einer Zeic hn ung und der Besch rei
bung bei N OVOZ I LOV , 1 970,  bekannt )  i st i m  U mr i ß  und in der G röße 
des freien W i rbel ähn l ich und besitzt v iel l eicht auch eine längl iche Auf
wul stung auf dem freien W i rbel . D ie Anwachsstreifen s ind aber breiter 
und es sind auch bei adul ten Formen ( 1 = 2 ,  8 mm) nur 4 Anwachsstreifen 
vorhanden . Sol l te es sich bei d iesen Formen um juven i le  Exemplare han
del n ,  dann mü ßten d ie adul ten Formen erhebl ic h  größer als bei L .  obora
en sis se in , da juven i le  Vertreter mit n u r  4 An wachsstreifen bei d ieser 
A rt immer deutl ich kürzer  als 2 mm s ind . S iehe An hang · 

L ioes theria an dree vi ( ZASPE LOVA , 1 968)  
( Taf . 6 ,  F ig .  3,  4 )  

1 968 Pseudestheria an dreevi ZA SPE LOVA sp . nov . - ZASPELOVA , ' , 
S .  232 ,  Taf . 58 ,  F ig .  6 

1 98 1  L ioes theria an dree vi ( ZASPELOVA )  - K OZ U R  & S I TT I G ,  Taf .  1 ,  
F ig .  1 - 4  

Bemerkungen : D ie A rt wu rde bei K O Z U R  & S I TT I G ,  1 98 1  ( d ieser Band) , 
beschrieben . Be i  gut erhal tenen Formen hat a uch bei adu l ten Exemplaren 
die Aufragung auf dem freien Wirbel wie bei den juven i l en Formen einen 
l ängl ichen U mri ß .  

Vorkommen : Au ßer i n  Te i len der K i jmin skaja svita des nordwestl ichen Zentra l 
ka zachstans ( U nterperm) u n d  im Ta rnbacher Sandstein des Thü r inger 
Waldes ( Sakmar ian ) kommt die A rt auch noch i m  kontinenta l en Perm des 
Mecsek-Geb i rges ( Süd-Unga rn ) vor·. D ie reichen Conchostracenfaunen 
d ieses Geb ietes befinden s ich noch in Bea rbeitung .  

Gattung Megas itum N OVO� I LO V ,  1 970  

Typusa rt : Megasitum harmon icum N OVO Z I LOV,  1 970 

Megas itum tenellum ( B RON N ,  1 8 50) 
( Taf .  6, F ig . 1 ,  2 )  

1 850 Posidonomya tenella - B R ON N ,  S .  577- 579 
1 86 2  Es theria tenella J O R DAN , sp . - JON ES ,  S .  3 1 - 37 ,  Taf.  5 ,  F ig .  6 
1 9 1 9  Es theria tenella JO RDAN - PRUVOST , S .  58- 59 . 
1 953 Pseudes theria tenella ( B RON N ) ,  1 8 50 - K AMA RA D ,  S .  8- 1 0 , a l l e  

abgeb i l deten Formen gehören zu anderen A rten , der Bezug er
fol gte jedoch a uf die Syntypen bei JON ES , 1 862  

1 98 1  Megas itum tenellum ( B RON N ,  1 850) - KOZUR & S I TT I G ,  Taf .  2 ,  
F ig .  1-3 ;  Taf . 3 ,  F ig .  1-4 ;  Taf.  4 ,  F ig .  1 , 2 

B emerkungen : Seit übe r 1 00 Jah ren wurden fast a l l e  Conchostracen des Rot
l iegenden zu "Estheria " tenella gestel l t .  Doch seit JON E S ,  1 86 2 ,  eine 
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aus Syntypen kombin ierte Zeichn ung der A rt aus dem locus typicus bei 
Su l zbach ( Senke von Baden-Baden ) veröffentl ichte , hat n iemand meh r 
eine echte "Es theria " tenella abgeb i l det und der wirkl iche taxonomische 
U mfang dieser Art, ja selbst ihre Gattung s- und Fa mi l ien zugehörigkeit . 
b l ieb völ l ig unkla r .  

· 

PRUVOS T ,  1 9 1 9 , hatte das "Exemplar"  auf  F ig .  6 auf Taf.  5 bei JON E S ,  
1 862 ,  a l s  Holotypus d e r  A rt ausgewählt . D a  d ies b is  zu d iesem Zeitpunkt 
die ein z ige Abb i ldung einer Form aus einem der beiden u rsprüngl ich ge
nannten Vorkommen der A rt wa r ,  wurde S u l zbach da mit automat isch zum 
locus typicus fü r "Es theria " tenella . D ie Festlegun g · bei PR U VOST , 1 9 1 9 , 



wa r damit gül tig und a l l e  späteren Festl eg ungen ( u . a . bei G U T H ö R L , 
1 934,  vg l . K O Z U R  & S I T T I G ,  1 98 1 )  eines Lectotypus wa ren ungül t ig . 

E rst bei K O Z U R  & S I TT I G ,  1 98 1  ( d ieser Band)  konnte du rch Nach
untersuchung des Typusmateria ls  und N euaufsa mml ung von Topotypen 
material  das wichtigste Problem der Rotl iegend-Conchostracen , der taxo
nomische U mfang von "Estheria " tenella gek lärt werden . 

T rotz gewisser Zweifel über d ie B erechtigung der Gattung Megasi
tum und der Problemat ik ihrer  Abg ren zung gegen L ioes theria wu rde 
"Es theria " tenella der Gattung Megasitum zugeordn et , deren Gattungs
d iagnose sie vol l entspricht . E in ige Oberpermische Vertreter dieser Gat
tung s ind selbst im A rtbe reich sehr ähnl ich ( vg l . K O Z U R  & S I T T I G ,  
1 98 1 ) . 
Mit  der erstmal igen genauen B eschreibung von Megasitum tenel/um ( B RON N ,  
1 850)  bei  K OZ U R  & S I TT I G , 1 98 1  ( d ieser Band,  s iehe dort) , wu rde die 
meh r als 1 00 Jahre andauernde Ungewi ßheit über den taxonomischen U m
fang d ieser A rt beendet . D iese Ungewi ßheit hat b i sher die moderne Er
forschung der Rotl iegend-Conchostracen noch stärker b lock iert a ls d ie 
Unkenntn is der Typusa rt von L ioestheria . D ie Lösung d ieser beiden 
G rundprobleme de r Conchostracen -Forschung im Rotl iegenden Europa s 
bei K O Z U R  & S I T T I G ;  1 98 1 , und K O ZU R ; MA RTEN S & PAC A U D  ( in Druck ) 
haben n un den Weg fü r d ie moderne B ea rbeitung der Rotl iegen d-Con 
c hostracen geebnet . Das ist  u mso wichtiger , da d ie Rotl iegend-Conchostra
cen wegen ihrer un iverse l len Verb reitung , Häufigkeit und ihrem hohen 
strat ig raphischen A uflösungsvermögen künftig das Rückgrat der B io
stratigraphie des Rotl iegenden b i lden werden . 

Gattung Pseudes theria RAY MO N D. , 1 946 

Typusa rt : Pse udestheria bre vis RAYMON D ,  1 946 

Pseudes theria fritsch i  K O Z U R  & S I TT I G ,  1 98 1  
( Taf . 7 ,  F ig .  3) 

1 98 1  Pseudes theria fritsc h i  n .  sp . - K O Z U R  & S I TT I G ,  Taf. 4 ,  F ig . 3 ;  
Taf .  5 ,  F ig .  1 - 5  

B emerkungen : D iese äl teste ( basa les A rt insk ia n )  b isher nachgewiesene Pseud
es theria-A rt steht L ioes theria an dree vi ( ZASPELOVA , 1 968)  noch nahe 
und hat s ich wohl  auch aus d ieser A rt entwickel t .  E ine noch ä l tere Pseud
estheria -A rt ( Sakmarian ) könnte in der un teren Rotterode- und un teren 
Wadern -Format ion vorkommen . Wegen schlechter E rhal tung ist aber keine 
genaue Abg ren zung d ieser Formen gegen L ioes theria mög l ich . E s  könn te 
s ic h  auc h  u m  e ine L ioes theria-A rt mit verhä ltn ismä ß ig k leinem fre ien. Wir
bel  handeln ,  der du rch Verquetschung noch kl einer erschein t .  
E ine weitere Pseudes theria-Art ist aus dem unte ren Tei l  des postv u l
kan isc hen ro1en• Rotl iegenden von Pal maces de Jadraque ( Span ien ) be
kannt  ( SO PEN A ; FEYS et a l . ,  1 977 ,  F ig .  4, Abb . 3 ( ? ) ,  4 , 5) .  Sie un ter
scheidet s ic h  von P .  fritsc hi K O ZU R & S I T T IG , 1 98 1 ,  durc h  die wesent
l ich za hl reicheren und schmaleren Anwachsstre ifen . Ob d ie bei SOPENA ,  
F EY S  et a l . ,  1 977 ,  F ig .  4 ,  Abb . 1 , 2 , abgeb i ldeten großwüch sigen Formen 
auch zu Pseudes theria gehören , i st unk la r .  
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Gattung Protolimnadia K O Z U R  & S I T T I G ,  1 98 1  

Typusa rt : Es theria calcarea F R I TSC H ,  1 90 1  

Protolimnadia calcarea ( F R I TSC H ,  1 9 01 ) emend . 
( Taf .  8, F ig . 1 - 3 ;  Taf .  9 ,  F ig .  1 - 4 ;  Taf .  1 0 , F ig . 2- 4) 

1 90 1  Es theria calcareaJ F R . - F R I T SC H ,  S .  78, Taf . 1 6 0 ,  F ig .  9 ,  1 0 , 
non ! Taf . 1 6 1 , F ig . 4 

1 901  Es theria ul timo FR . - F R I TSC H , S .  78 ,  Taf . 1 6,.0 ,  F ig .  1 1 , 1 2 
1 953  Pseudes theria tenella ( B RON N ) , 1 8 50 - K AMA RA D ,  S .  8- 1 4 , nur  

das  Exemplar  auf Taf.  2 ,  ,,F ig .  1 1  , 
1 953  Pseudes theria ultimo ( F R IC , 1 90 1 ) - K AMARAD , S .  1 6- 1 7 , Taf . 3 ,  

F ig .  1 - 4  
,. 

1 95 3  Pseu des theria sp . - KAMA RA D ,  Taf .  3, F ig .  1 0  
N eue Beschreibung : Ca ra pax mitte lgro ß  b is  groß  ( I = 3 ,  2-4, 5 mm,  mei st 3 ,  9-

4 , 2 mm ; h = 2 , 8- 3 , 5 mm) . Dorsa l rand lang , gerade , gegen den Vorder
rand wen ig ,  gegen den H interrand etwa s deutl icher abgesetzt . Vorder
rand wen ig n iedriger a l s  H interrand ,  im a l lgemeinen n u r  schwach gerun
det und unten etwa s abgeschräg t .  Ventra l rand gl eichmä ß ig gerundet . 
H interrand g le ichmä ß ig und k räftig gerun det . 

D ie Zahl  der kon zentr isc hen R i ppen ist  stets hoch ( 1 8- 34 ,  meist  23-
30) . I m  oberen und h in teren Tei l  des Carapax beträgt ihr  Abstand zu
nächst 0 , 1 5- 0 , 2 mm . Dann schal ten s ich oft schwächere kon zentr isc he 
R ippen ein und schl ie ß l ich ex ist iert mei st noch eine Randzone mit  seh r  
v iel en ( b i s  1 5) äu ßerst eng l iegenden za rten kon zentr ischen R ippen . 
Die freie W irbelfl äche i st im Verhältn is  z u r  G esamtgröße des Carapax 
mä ß ig groß . I h re Länge ( l fWl beträgt 1 - 1 , 6  mm . Da s Verhäl tn is  l fW : I 
l iegt bei 0, 26- 0 , 35  und ist damit etwas n iedriger a l s  bei  L ioes theria J je
doch höher a l s  bei L imnes theria . Auf der fre ien Wirbel fläche i st eine 
recht  flache und daher oft n ic ht erkennba re ,  z ieml ich große , rundl iche 
A ufbeu l ung vorhanden . Da eine solche,  wen ig stens seh r schwache , Auf
beu l ung bei a l l en Conchostracen mit  g roßem freien Wirbel a uftr itt ,  kann 
ihrem b loßen Nachweis keine spez ifische oder ga r generische B edeutung 
zugemessen werden . V ie lmehr ist i h re A usb il dung und Höhe w ichtig . S ie 
i st weit flacher a l s  bei g le icha l tr igen und auch äl te ren L ioes th eria-A rten . 
D ie Scha lenoberfläche ist  sel bst bei hohen Verg rößerungen i m  SEM völ l ig 
g latt und n icht  e inma l  feingrubig . I m  unteren Tei l  des freien W i rbel s 
l iegt das Schl ießmuskelfel d .  E s  besteht a u s  3 gro ßen querovalen N a rben , 
die in einer Reihe übereinan der l iegen und je einer vor der un teren und 
oberen N a rbe l iegenden k l eineren N a rbe . Unter den 3 g ro ßen querova len 
Narben kan n auch noch eine k l einere Narbe I iegen . 

Vorkommen : Hejtmfm kovice- un d Jetr ichov-Ka lk  der Ma rt(nkovice-Format ion 
der B roumov-G ruppe des N iedersch les ischen Becken s  ( l: SSR ) , Ka ina
Hor i zont der Prosecne-Formation ( Libstat-G ruppe) des Podk rkonosi-Bek
kens  ( C SSR ) . A rtin sk ian . 

B emerkungen und Bez iehungen : F R I TSC H ,  1 90 1 , g ibt an , da ß "Es theria " 
calcarea aus "B raunauer Ka l ken " im Stra ßen schotter gefun den wu rde . 
Der Holotypus ist  in e inem rötl ichg ra uen K a l k  en tha l ten , der C a ra pax 
hebt s ich durch k räftigere rote Farbe deutl ic h  ab . D iese E rhal tung i st 
gan z cha rakterist isc h  für den Hejtman kovice-Ka lk  und tritt z .  T .  ( be i  
in sgesa mt sch lechtere r !  E rha l tung ) auch im Jetrichov-Ka lk  auf .  S ie i st 
mit keiner E rha l tung in einem anderen K a l k  des Rotl iegenden aus  dem 
N iederschles isc hen B ecken zu verwec hseln . D ie E in stufung als " B raun
auer K a l k "  ( heute Hejtman kovice und Jetr ichov-Ka l k )  durch F R I TSC H ,  
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1 90 1 , ist a l so vol lauf berechtigt . Da die Formen aus dem J etr ichov-Ka lk  
durchschn ittl ich etwas k le iner und schlechter erhal ten sin d ,  sta mmt der 
Holetypus s ic her aus dem Hejtmankovice-Ka l k ,  wo Massenvorkommen von 
Conchostracen auftreten , deren Scha l e  kal zifiz iert oder z .  T .  auch phos
phat is iert i st und selbst fein ste Deta i l s ,  wie Schl ie ßmu skelna rben , erken
nen lä ßt . 
D ie  bei F R I TSC H ,  1 90 1 , Taf . 1 6 1 ,  F ig .  4, abgeb il dete Form aus dem 
Ru precht ice-Ka lk  der O l i v�t in-Format ion des N iedersch les ischen B ecken s 
gehört n icht zu Protolimno dio colcoreo . Ob es s ich überha upt um e inen 
Conchostracen handel t ,  ist seh r  frag l ich . 
Unter Es therio ultimo bechrieb . F R I TSC H ,  1 90 1 , von B ltouchov eine Form 
aus dem gl eichen strat ig raphischen Hor izon t ,  aus dem auch Protolimnodio 
colcoreo stammt . Es hande l t  sich um eine Form ,  d ie a m  Vorderrand und 
anterodorsal  verquetscht  ist . S ie wu rde in der Abb il dung so or ient iert , 
da ß die anterodorsa le  Ecke nach oben gerichtet ist . Der gerade Dorsa l
rand i s t  aber auch be i  d ieser Form erhal ten ( Beg ren zung rec hts oben 
in Abb . 1 1  auf Taf.  1 6 0  bei F R I TSC H ,  1 90 1 ) . Auf Taf .  8, F ig .  2 und 
Taf .  1 0 , F ig .  2 ,  der vorl iegen den A rbeit wu rden ähnl ich verdrückte 
Formen abgeb i ldet , die so orientiert wu rden , w ie "Estherio " ul timo bei 
F R I TSC H ,  1 9 0 1 . "Es therio " colcoreo F R I TSC H ,  1 90 1 , und "Es therio " 
ultimo F R I T SC H ,  1_..90 1 ,  s ind völ l ig iden t ische Formen . D ie bei F R I T SC H ,  
1 90 1 , und KAMA RA D ,  1 95 3 ,  hervorgehobenen Untersc h iede s ind n u r  er
ha l tungsbed ingt . 
F ü r  "Estherio " ultimo g ibt F R I TSC H ,  1 90 1 , eine völ l ig g latte Scha l e  auf 
den Anwac hsstre ifen an , was den Tatsachen entspric h t .  Bei "E. " colcoreo 
verzeichnet FR I TSC H ,  1 90 1 , e ine seh r  feine N etzsk u l ptur ,  von der abe r  
am Holetypus n ichts zu entdecken i s t ,  dessen Scha le auf  den A n wachs
streifen eben fa l l s  g latt ist . Das g i l t  auch fü r a l l e  untersuchten Exempla re 
aus dem H ejtmankovice-Ka l k ,  deren Scha le  selbst bei hohen Verg rößerun
gen im SEM glatt ist . 
Protolimnodio ? s ulzbochen s is K O Z U R  & S I T T I G ,  1 98 1 , aus  dem Oberrot
l iegenden der Senke von Baden -Baden ( T  1 -Fol ge nach S I TT I G )  besitzt 
e inen abweichenden Umri ß ( H interrand oben k räft ig abgeschrägt ) . Der 
freie W i rbel d ieser A rt i st g rößer , die Zahl  der Anwachsstreifen dagegen 
geringer ( 1 4- 22)  • 

B ei Protolimnodio ? sp . ( Taf .  6 ,  F ig .  4 , 5) aus  der oberen Hornburg-For
mation , die P. ? s ulzbochen sis K O Z U R  & S I T T I G , 1 98 1 , nahesteht ( viel 
leicht eine Untera rt oder soga r e i n e  selb ständ ige A rt )  ist d i e  A symmetrie 
des H in terrandes bereits abgeschwächt  und d ie G rö ße des freien W i rbel s  
ist meist schon etwas redu ziert . l n  den übrigen Merkmalen stimmt d iese 
Form abe r noch mit P . ? sul zboc hen s is überein . ln den beiden von P .  ? 
sulzbochensis etwa s abweichenden Merkma len nähert s ie  s ich anderer
seits P. colcoreo , so da ß s ie eine Obergang sform zwisc hen d iesen beiden 
Arten sein kön nte . ln d iesem Fal l e  würde s ie im A l ter  zwi schen P. ? 
s ul zbochen s is und P. colcoreo vermitteln . S ie könnte s ich aber auch un
abhäng ig von P .  colcoreo aus P .  ? sulzbochen sis entw ickel t haben und 
n icht  zu P .  colcarea überle iten . l n  diesem Fa l le wäre s ie a uch jünger a l s  
P .  ? sul zbochen s is ,  aber h in s ic htl ich der relat i ven A l tersstel l ung z u  P .  
calcarea wäre n ic hts ausgesagt . A u f  jeden Fal l  zeigt Protot imnadia ? sp . 
aus der oberen Hornb urg-Format ion des SE -Ha rzrandes an , da ß dieser 
Teil der Hornbu rg-Format ion j ünger a l s  d ie Sch ichten mit P. ? s ulzbochen 
sis und damit j ü�Jger a l s  d ie un teren Rötel sch iefer der mittl eren Nahe
G ruppe sein mu ß .  Ob d ie Sch ichten mit P. calcarea j ünger oder g leich
a l tr ig wie die Sch ichten mit  Protolimnadia ? sp . s in d ,  i st  noch eine offene 
F rage . 
Protolimnadia ? sp . ist etwas k le iner ( 1 - 3 , 7 mm) a l s  Protolimnadia ? sulz
bochensis und P .  calcorea . D ies könnte auf ökolog ische Faktoren zu rück-
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zuführen se in oder es lagen un s n u r  juven i le  und subadulte Formen vor . 
Be i  ein igen j uven i len Formen von Protolimnadia ? sp . wurde eine g roße,  
flache undeutl iche A ufwu l stung beobachtet , ä hn l ich wie man da s verein
zel t auch bei P .  ? sulzbachen sis sowie stets ( und wesentl ic h  deutl icher 
ausgeprägt)  bei  Megasitum tenellum beobachten kann . Es l ie ß  sich jedoch 
n icht defin it iv k lären , ob es s ich h ierbei um ein pr imä res oder um ein 
sekundäres , durch postmorta l e  Verdrückung entstandenes Merkmal han
delt . An ein zel nen Exempla ren konnte auc h  ein Radialelement beobachtet 
werden , das aber n u r  wen ig Aufsch l u ß  über die Gattungszugehörigkeit 
g ibt , da es a u ßer bei L ioestheria auch bei  einer Reihe weiterer permiseher 
Conchostracen-Gattungen an zutreffen i st .  
Offen sic htl ich repräsen tieren Megasitum tenellum, Protolimnadia ? s ulz
bachen sis und Protolimnadia ? sp . e ine eng verwandte G ru ppe , die so
wohl L ioes theria oboraen sis a l s  a uch Protolimnadia calcarea nahesteht . . 
Wol l te man aber a l l e  d iese Formen in einer Gattung zusa mmenfassen , dann 
wü rde eine Sa mmelgattung en tstehen , die weder gegen L ioes theria noch 
gegen Megasitum abzutrennen wäre , zuma l  s ie als Endgl ieder dann auch 
L ioes theria oboraen sis und Protolimnadia calcarea mit  umfassen würde . 
E ine solche Sammelgattung wäre überdies gegen die meisten j ungpaläo
zoisc hen und tr iassischen Conchostracen m i t  g roßem freien Wi rbel und 
unterschiedl ich geformter Aufragung auf dem freien W irbel n icht  ab zu
g ren zen . Im Fa mi l ienbere ich e rscheint eine solche Zusammenfa ssung aber 
recht pla us ibel . 

Protolimnadia ? s ulzbachen sis K O Z UR & S I TT I G ,  1 98 1  
( Taf. 7 ,  F ig .  1 , 2) 

1 981  Protolimnadia ? sulzbachensis n .  sp . - K O Z U R  & S I T T I G  ( d ieser 
Band ) , Abb . 2-5 ,  Taf. 6, F ig .  1 - 4 ;  Taf . 7, F ig . 1 ,  2 

B emerkungen : Sowohl i m  Umr i ß a l s  a uch in der manch ma l  noch s ichtba ren , 
a l lerdings schon sta rk abgeschwächten g ro ßen , oben zugespitzten stets 
undeutl ichen A ufbeu l ung auf der freien Wi rbel fläche besitzt d ie A rt noch 
sta rk e  Ank länge an Mega tisum tenellum ( B RO N N , 1 8 50) , doch ist  d ie 
A ufrag ung ,  wenn überhaupt erkennba r ,  stets v iel schwächer ausgeprägt 
als bei  d ieser A rt ,  deren adu l te Formen zudem kleiner s ind und deutl ich 
wen iger Anwachsstreifen besitzen . Obergangsformen kommen vor ( vgl . 
K O Z U R  & S I TT I G ,  1 98 1 ) . 
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Andererseits  ex i stieren aber auch Formen , die deutl iche Anklänge an 
P. calcarea ( FR I TSC H ,  1 90 1 ) emend . bes i tzen ( vg l . K OZ U R  & S I TT I G ,  
1 98 1 , Taf .  7 ,  F ig .  2 ) . B e i  ihnen ist  d ie A ?ymmetrie des H interran des 
schon abgeschwächt ,  d ie Zah l der Anwachsstreifen erhöht und der freie 
W irbel etwas k leiner . 
Protolimnadia, ? sp . aus  der oberen Hornb urg-Forma tion des SE-Harzran
des untersc he idet s ich durch da s wen iger asymmetrische H interen de und 
d ie meist etwas k leinere freie W irbelfläche,  st immt son st aber gut überein . 
E s  könnte sich u m  eine Untera rt von P .  ? sulzbachensis oder soga r um 
e ine  selbständige A rt handeln. · 



4 .  3 .  K u rze Bemerkungen z u r  supragenerischen K lassifi kat ion der Conchostra
cen des Rotl iegenden 

D ie b isherige supragenerische K lass ifikation der foss i len C onchostracen , 
in sbesondere der j ungpaläozoischen Conchostracen , spiegelt  in keiner 
We ise die wirk l ichen verwandtschaftl ichen Verhä l tn i sse , sondern a l l en
fal l s  morpholog ische Ähnl ichke iten wide r ,  d ie  n icht immer auch verwandt
schaftl iche Bez iehungen an zeigen . H ier werden fol gende K la ssifikat ionen 
vorgeschlagen : 

Oberfami l ie L ioesther iacea RAY MO N D ,  1 946 emend . .  

Synonym : Vertex ioidea K OBA Y ASH I ,  1 946 

Fa mi l ie Vertex i idae K OBAYASH I ,  1 954 
Synonym : Gabonestheri idae N O VO Z I LO V ,  1 970 
B emerk ungen : H ier auf Formen mit hoh lem Stachel a uf der fre ien W irbelfläche 

beschränkt . S ichere Vertreter s ind b isher nur  aus der T ria s bekann t ,  
w o  s i e  vor a l lem im B rahman ian /Jakutian- G ren zbereich sowie im höheren 
B rahman ian domin ieren . 

· 

Fami l ie L ioesther i idae RAYMON D ,  1 946 emen d . 

Synonym Pemphi l imnadiopsidae TASC H ,  1 96 1  

Bemerkungen : D ie L ioestheri idae wu rden von RAYMON D ,  1 946 ,  u n d  späteren 
A u toren in einem gan z anderem S inne verwendet . Da s ie s ich aber auf 
die Nominatgattung L ioes theria bez iehen müssen , d ie e ine Gattung mit 
langem , geraden Dorsa l ran d ,  g roßem freien W irbel und da rauf befind
l icher A ufragung und kurzem Radiale lemen t i st ,  können die L ioestheri
idae n icht meh r im bisherigen S inne verwendet werden . 
S ie un terscheiden s ich von den Vertex i idae K OBAY A S H  I ,  1 9 54 , l ed igl ich 
dadurc h ,  da ß l etztere immer einen hohlen Stachel a uf dem freien Wi rbel 
besi tzen . Be ide Fami l ien s ind seh r  nahe mite inande r  verwandt und ge
hören gan z s icher in die g leiche Oberfami l ie . Damit  mü ssen d ie Vertex i
oidea KOBAYASH J ,  1 954 ,  durch die L ioesther iacea RAY MON D ,  1 946 emend ., 
ersetzt werden . 
Der für d ie Pemph i l imnadiopsiade TASC H ,  1 96 1 , chara k ter ist ische U mr i ß  
( mi t  oben abgesch rägtem oder sogar konkav eingezogen en H inte rrand 
tr itt bei v ie len L ioestheri idae ernend . auf . Sogar ein ige A rten von L io
es theria selbst bes itzen diesen Umr i ß .  D ie Pemi l imnadiopsidae TASC H ,  
1 96 1 , s ind daher ein j üngeres Synonym der Lioestheri idae RAY MON D ,  
1 946 emend . 

Von den h ier besc h rieben en Ga ttungen gehören L ioes theria und Me
gasitum zu den L ioestheri idae . D ie Gattung Protolimnadia n immt eine 
Obergangsstel l ung zwischen den L ioesther i idae und den Pa laeol i mnadi idae 
TASC H ,  1 96 1 , e in , sol l te aber schon al s pr imit ive A u sgang sform zu den 
letzteren gestel l t  werden . v 

D ie Gabonesther i idae N O VO Z  I LO V ,  1 970,  umfa ssen ty p ische Vertreter der 
. verdex i idae . Leider i st die Typusa rt von Gabones theria ,  Es theria (Pem
p h icyclus } gabonesis MA R L I ER E ,  1 950 ,  etwas probl emat isc h .  Der K noten 
ist dera rtig hoch ( bei juven i len Formen ) ,  da ß h ier  woh l  schon eine 
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typi scher Vertreter  der Vertex i idae vorl iegt . Etwas  p roblemat isch i st 
a uc h  da s A l te r  der A rt .  Nachdem MA R L IE R E , 1 95 0 ,  annahm,  da ß die A rt 
aus dem Oberka rbon b is Unterperm stammt ( wobe i  e r  s ic h  auf  die A l te rs
�ngaben für Pemphicyclus be i RAY MON D ,  1 94 6 ,  stüt zte ) , stufte N OVO
Z I LOV , 1 970 ,  d ie Form in die U n terk reide e in . E in solc hes A l ter i st aber 
ausgeschlossen , da "Gabones theria " gabonen sis a u s  roten Sch iefern der 
Agoula-G ruppe sta mmt . D iese roten Schiefer gehören zur oberen Agoula
G ruppe, d ie e in oberpermisches b is tief- untertria ss isc hes A l te r  aufwe ist . 

· E ine Verwechsl ung wä re h ier eigent l ich n u r  mit  der M'Vone-G ruppe mög
l ic h ,  deren oberer Tei l  zum Dogger gehört ( JA R D I N E , 1 974) . "Gabon 
estheria " gabonensis ( MA R L I E R E ,  1 9 50)  zeig t aber ( oberpermisches) b i s  
t ief-untertriass isches A l ter an . 

Oberfa mi l ie L imnadioidea B A I R D ,  1 8 49 

Fa mi l ie Kont ik i idae N OVO Z I LOV , 1 9 58 emend . K O Z U R  

Bemerk ungen : Nach der E mendat ion b e i  K O Z U R  ( in Druck b )  umfa ßt diese 
Fami l ie a l l e  L imnadioidea mit langem geradem Dorsa l rand und einem meh r 
oder wen iger gro ßen freien W irbel , der noch n icht nac h vorn verlagert 
i st wie bei den L imnadi idae BA I R D ,  1 8 49,  die überdies einen kon vexen 
Dorsa l ran d bes itzen . 

A l s  ä l tester Vertreter der Kont ik i idae ernen d .  w ird h ier Protolimnadia 
K O Z U R  & S I TT I G ,  1 98 1 ,  angesehen , d ie e ine Obergangsform zu den 
Lioesther i idae RAY MON D ,  1 946 ,  i st .  

Oberfami l ie Cyz icoidea STE B B I N G ,  1 9 1 0  

Fami l ie C y zic idae · STEB B  I N G , 1 9 1 0  

B emerkungen : Pseudes theria RAY MON D ,  1 94 6 ,  wird h ier a l s  de r ä l teste Ve r
treter d ieser Fa mi l ie angesehen . Obwohl s ic h  Pseudes theria aus L ioes theria 
entwickelt  ha t ,  empfieh l t  es s ich n icht ,  d ie C y zic idae in d ie g le iche Ober
fam i l ie zu stel l en wie die· L ioesther i idae .  V iel mehr s ind d ie L ioestheri idae 
sowohl die A u sgang sformen fü r die ersten p rim it iven L imnad ioidea (Proto
limngdia ) al s a uch für die Cyz ic idae (Pseudes theria ) ,  da s ic h  Eues theria 
DEPER ET & MA Z E RAN fl ie ßen d aus Pseudes theria RAYMON D herle itet und 
Eues theria wiederum die Au sgangsform für die j ungmesozoi sc hen un d neo
zoi schen Cyz ic idae i st .  

Oberfami l ie inc . ( ?  Cyz icoidea STE B B I N G ,  1 9 1 0) 

Fa mi l ie Anomalonemidae N OVO Z I LO V ,  1 9 58 emend . ,  nom . corr . 

B emerk ungen : TASC H ,  1 96 9 ,  stel l te die Anomalonemat inae NOVO Z I LO V ,  1 9 58 , 
a l s  jüngeres Synonym zu den E stheriel l inae K OBAYASH I ,  1 9 5 4 .  Es the
riel/a ha t aber A nomalonema RAY MON D ,  1 94 6 ,  n icht das gering ste zu tun . 
Vie l meh r i st fragl ich ,  ob diese Gattung überha upt von L imnes theria 
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WR I G H T , 1 92 0 ,  im  h ier verwen deten Umfang zu trennen ist ( s iehe unter 
Besprechung der Gattungen ) . Zur gl eichen Fami l ie gehören beide Gattun
gen aber s ic her . 



5 .  B iostratig raph ische Au swertung der Conchostracen - Faunen 

Vor a l l em im t ieferen Rotl iegen den ergeben s ich bei der b iostratigra
phischen Auswertung in sofern Schwierigkeiten , a ls  h ier zwei  Conchostra
cen-füh rende G roßfaz ies vorl iegen , ( 1 )  schwa rze,  oftmal s bituminöse Ton
steine ,  d ie fast aussc h l ie ß l ich L imn estheria füh ren und ( 2 )  dunk le ,  g raue 
oder rote Ton- b i s  Schl uffste ine , in denen überwiegend L ioesther ien auf
treten . B e im Wechsel d ieser zwei Fa zies kommt es somit zum rad ika len 
Wechsel der Conchostracen -Faunen , der aber re in fa ziesbed ingt i st .  
I nnerha lb  beider G roßfa zies treten evol ut ive Veränderungen der L im
nes theria- bzw . L ioes theria-Arten auf I die hier zur  Defin it ion der Zonen 
genutzt werden . Be im  heut igen K enntn isstand lassen s ich abe r beim 
Wechsel aus  einer Fa z ies in d ie andere Übe rschneidungen ein iger der im 
t ieferen Rotl iegenden ausgesc h iedenen Zonen noch n icht ausseht  ie ßen . 
H ier  s ind noch jah relange Stud ien nötig , um a l l e  Prob leme zu k lären . 
D ie strat igraph isch wicht ig sten A rten des höheren Rotl iegenden gehören 
zu den G attungen L ioes theria I Megasitum� Protolimnadia und Pseu des theria I 

d ie a l l e  ähn l iche Fa z iesan sprüche zeigen . Demen tsp rechend können h ier  
die Zonen schon schärfer  abgeg ren zt werden , doch tr i tt  h ier da s Problem 
der O berl ieferungsl ücken z .  T .  stä rker in den Vorderg rund , so- da ß auch 
h ier  Überschneidungen von Zonen noch n icht in jedem Fal l  ausgesch lossen 
werden können ( vg l . Schema am Schl u ß  des Abschn itt 5) . 
I m  obersten Rotl iegenden werden d ie Conchostracen zieml ic h sel ten , wes
ha lb  h ier noch keine Zon ierung vorgel egt w ird . E ine A u sna hme macht 
das Mecsek -Geb i rge ( Südunga rn ) ,  wo Conchostracen in guter  E rha l tung 
bis zum kont inenta len Oberperm ( nach Sporamorphen g l eicha l tr ig mit  dem 
Zechste in Mittel europas )  nachgewiesen wu rden . D ie Conc hostracen- Zon ier
ung für da s höhere Unterperm , Mittel perm und Obe rperm sol l in dieser 
Reg ion era rbeitet werden ( K O Z U R ,  in Vorbereitung ) .  
A l le Zonenbezeichnungen erhal ten h ier  a u ßer ihren von der ( oder den ) 
l n dexa rt ( en )  abgeleiteten N a men auch noch eine K ur zbe zeichnung ( C  1 ,  
C 2 etc . ) ,  entsprechend werden d ie Zonen nach Tetrapodenfäh rten 
( H OLUB & K O Z U R ,  d ieser Ban d ,  in D ruck ) mit  den K u rzbezeichnungen 
TF 1 ,  TF 2 etc . versehen . 

Zone C 1 :  L ioestheria pa upera - A ssemblage-Zone 
Defin i t ion : Leben sbereich von L ioes th eria paupera ohne L imnes theria 

muen s teriana. 
Untergren ze : E in setzen von L ioes theria paupera . 
Oberg ren ze : A u sset zen von L ioes theria paupera 1 ? E in setzen von L ioes theria 

sp . ( Obergang sform zu L .  ex tubera ta ) . 
Strat ig raphischer und reg ionaler U mfang : Stefan /Autun ien-G ren zsch ichten 
der Bohrung La Motte ( Dec i ze-Becken , F rank reich ) ,  G res de La l l y  des Autun
B ecken s ,  mitt lere und obere ( aber n ic ht oberste) K u sei -G ru ppe des  Saa r
Nahe-Geb ietes ( mittl ere Q u i rnbach- b is  unte re La uterec ken -Schichten ) ,  un tere 
Manet>ach-Format ion des Thür inger Wa l de s ,  basa les Autunian sen su DOUB I N G E R  
von C esky B rod ( "Na Skalce " } . A l l e  s ic heren Nachweise dieser Zone gehören in 
das Unte re A ssel ian s . l . ,  vor a l lem in  dessen un teren Te i l . 
B emerkungen : Obwohl diese Zone weit verbre itet und durch d ie c ha rakter i  - 

S;tische L ioes theria paupera ( = L .  lal/yens is )  l e icht zu erkennen i st ,  kann 
man momen tan weder d ie Unterg ren ze noch die Oberg ren ze genau fix ieren . 
D ie Probleme an der Unterg ren ze rüh r�n daher , da ß aus  Plouzn ice ( höheres 
Stefan ) Formen bekannt  sind ( KAMA RA D ,  1 9 5 3 ,  und Samml ung des Mu seu ms 
in Nova Paka ) , d ie L .  paupera seh r  nahestehen und z. Z .  noch n icht 
exakt abgegren zt werden können . Leider konn ten w ir  d ie Fundstel l e  
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d ieser Conchostracen im Plouzn ice-Horizont n icht  auffinden . Theoret isch 
sin d daher folgende Mögl ichkeiten gegeben : ( 1 )  Es  handel t sich um L .  
paupera und da s Mater ia l  stammt aus dem Plouin ice-Hori zon t ( Stefan C ,  
Stefan D ? )  , ( 2 )  es hande l t  s ich um L .  paupera J aber da s Materia l  stammt 
n icht  aus dem Plouzn ice-Horizont und ( 3 )  es han del t s ich um d ie Vor
lä uferform von L .  paupera und da s Mate rial  sta mmt aus dem Plouzn ice
Hor izon t .  
D ie letztere Mögl ichkeit i st am wah rsc hein l ich sten . Rein l i tholog isch 
spricht n ichts gegen die Herkunft des Materia l s  aus  dem Plouzn ice- Hori
zon t ,  da es sich u m  hel l g raue,  violettstich ige T uffite handel t .  Für diese 
H erkunft spricht  auc h ,  da ß sowohl K AMA RA D ,  1 9 53,  eine Form von dort 
abbi ldet a l s  auch im Museum Nova Pa ka eine Form aus d iesem Hor i zon t 
vorl iegt . Da wir  d ie F undstel le  n icht  auffinden konnten , können w ir  uns  
n u r  auf  d ie B earbeitung von zwei Exempla ren stützen , wesha l b  un s d ie 
in d iesem Fa l le  beson ders wicht igen A ngaben zu r intraspez ifischen Va r ia
b i l ität fehl en . D ie beiden vorl iegenden Exemplare haben geringfüg ig 
schmalere Anwachsstreifen und sind bei g leicher Zah l  der Anwac hsstrei
fen noc h etwas k leiner als die J ugendformen von L .  pa upera . Der K noten 
auf  dem freien Wi rbel scheint deutl ich breiter zu se in a l s  bei L .  paupera . 
Rec ht ähnl ic h mit  den Formen aus  dem Plou zn ice-Horizont s ind jene For
men , d ie FEYS & LAN G  I A U X , 1 98 0 ,  a l s  O bergangsformen zwischen Es the
ria limbata-rimosa und E. tenella aus dem höheren Stefan B des B lan zy
B ecken s aufführen . Von d iesen Formen wu rden zahl reiche,  l eider meist 
deformierte Exemplare abgebi ldet . D ie B reite der Anwachsstreifen vari
iert ; durchsc hn ittl ich i st s ie wohl ein wen ig k leiner a ls L .  paupera . 
A uc h  der g roße freie W irbel scheint durchschn i tt l ich etwas k leiner zu  
se in  a ls  be i  d ieser A rt .  B e i  einem Te i l  der  Formen i st der  H interrand 
le icht  a symmetrisc h  gerundet ( oben abgesc h rägt , unten gerundet) . Sol l te 
d ieses Merkmal  n icht  durc h  Verdrückung entstanden sein , könnte es zur  
Abgren zung gegen L ioes theria paupera herangezogen werden . Nach den 
Abb i l dungen bei FEYS & LAN G J A UX ,  1 98 0 ,  zu u rtei len , besit zen a l l e  
Exempla re einen auffäl l ig g roßen u n d  b re iten K noten , d e r  einen beträcht
l ichen Teil des freien W irbels einn immt . E r ; i st noch größer a l s  bei den 
Formen aus Plouzn ice .  
D ie h ier d iskutierten Formen sind a l s- Obergang sformen zwischen der 
stefanischen Pemph ilimnadiopsis TASC H ,  1 96 1 , ( m it asymmetr isch gerunde
tem , oben abgesch rägtem H interrand und relat iv  k leinem freien W irbel ) 
und L ioes theria zu deuten , s ind dabei wegen des recht großen Wi rbel s 
aber schon zu L ioes theria zu stel len . D ie Formen von Plouzn ice scheinen 
aber zwischen den Formen aus dem höheren Stefan B und der ty pischen 
L ioes theria paupera zu vermitteln .  
l n  Abhängigkeit von der exakten Abg ren zung zwisc hen den h ier  d isku
tierten Formen und L ioes th eria paupera I iegt die B as is  der paupera-A . -Z . 
an der Bas is  des A utun ian sen su DOUB I N  G ER oder t iefer,  innerha lb  des 
höheren Stefan . An der Defin it ion de r Unterg ren ze der paupera-A . -Z .  
m i t  dem E in setzen von L .  paupera ändern die noch ausstehenden E rgeb
n i sse aber n ichts . 
I m  Stefan A und tieferen S tefan B kommen noch durchwegs typ ische Ver
treter von Pemphilimnadiopsis vor ,  aus der s ich die Gattung L ioes theria 
en twickel t hat , z . B . P. orton i ( C LA R K E ) , P. grodo vkaen s is ( D UNAEVA ) , 
P .  min ima ( DU N A EVA ) ,  P .  · orton i{orme ( DU N A E VA ) , P .  sphaerocrona 
( DU N A EVA ) ( = C9rnia praesculp ta WA R T H  ?) � P. salairica ( N OVO i i LOV ) , 
P .  theclae ( N OVO Z I LOV ) , .P . ukrainica ( N OVOZ I LO V ) . Offen s ichtl ich s ind 
die Pemph ilimnadiopsis-A rten im Stefan A und unterem Stefan B ähn l ic h  
g ute un d von S ib i rien b is  Norda merika verbreitete Leitforrrien w i e  d ie 
L ioes theria-A rten im obersten Stefan und Unterperm . Gelegent l ich kommen 
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sie wohl a uch noch im höheren Stefan B ,  aber n icht  meh r  im Stefan C 
vor . 
E in ige B edeutung könnte dem Vorkommen von L ioes theria sp . in den 
m ittleren Lau terec ken-Schichten zukommen . Sol l te s ic h  d iese Form aus 
L .  paupera herle iten , dann käme ihrem E insetzen beträchtl iche Bedeutung 
für die Defin it ion der Obergren ze der paupera-A . - Z .  zu . 

l n  der un teren Manebach-Format ion vom Hohl weg auf  dem R ücken 
oberha lb  der Wa ldschenke von Pappenheim kommen L .  paupera und L im
nes theria pa/aeon iscorum gemeinsam vor . D ie  Typusa rt der pa laeon iscoru m
A . - Z .  tr itt a l so schon im höheren Tei l  de r paupera-A . -Z .  auf . 

Zusammen m i t  L imnes theria muens teriana wurde L .  paupera b isher 
n i rgends  nac hgew iesen . Im stratigraphisc hen Bereich der m uen steriana
A .  - Z .  dürften auch schon Zwischenformen von L .  paupera und L .  ex- · 

tuberata oder v iel l e icht  soga r schon pr imit ive Vertreter der letzteren 
A rt vorkommen , da unmittel ba r über der muen steriana-A . - Z . zusa mmen 
mit l etzten Vertretern von M. muen s teriana schon L .  ex tuberata vor
kommt , die deutl ic h  höher entwickel t ist a l s  L .  paupera . Es könnte bei 
der ob igen Defin i t ion a l so nur zu Überschneidung zwischen der pa upera
A . - Z .  und der palaeon i scorum-A . -Z .  kommen ( s iehe un ten ) zumal a uch 
d ie d irekte Vorläuferform von L imnes theria palaeoniscorum n icht bekannt 
i st .  Da s Auftreten von L imn es theria palaeoniscorum in der paupera-A . -
Z .  bedeu tet defin i tion sgemä ß aber keine Übersc hn eidung der beiden Zo
nen . D u rch H in z u z iehung der anderen in der paupera- und pa laeon is
corum-A . - Z . vorkommenden A rten dürfte s ich der Überschneidungsbe
reic h beider Zonen künftig völ l ig aussch l ie ßen lassen . 

Zone C 2 :  L imnesther ia pa laeon iscorum-A . - Z . 

Defin it ion : Vorkommen von L imnes theria palaeon iscorum und L imnes theria ? 
sp . W sen su B OY , 1 976 ohne L ioes theria paupera . 

Un terg ren ze : A u ssetzen von L ioes theria paupera , ? E in setzen von L ioes theria 
sp . 

Obergren ze : E in setzen von L imnes theria muen s teriana. 
Strat igraphischer un d reg ionaler U mfang : ? Muse-Forma tion · des A utun-Bek

ken s ,  mitt l ere La uterecken - bis  basale  Jeckenbach-Sch ichten ( oberste 
K usel - und ba sa le  Lebach-G ruppe) des Saa r-Nahe-Geb ietes ,  G ren zbereich 
Manebach /Gol dlauter-Format ion von B reitenbach ( T h ü r ingen ) , Rudn (k
und Kos(alov-Horizont der Stara Paka Member ( Vrchläbi-Format ion ) des 
Podkrkonosf-Becken s  ( C SSR ) , Beckov-Format ion des N iederschles ischen 
B ec ken s ( C SSR ) . U nteres A ssel ian s . str . , höherer Tei l . 

B emerkungen : D ie Problematik der Unterg ren ze der palaeon iscorum-A . - Z .  
wurde auch schon bei der Oberg ren ze der paupera-A . - Z . d i sk utiert . 
Das A u ssetzen von L .  paupera ( im S inne des O bergangs in eine neue  
A rt)  i s t  noch n icht genau bekannt . Sol l te es aber  w irk l ich in den mitt leren 
La uterecken-Sc h ic hten ( oberste K u sei -G ruppe) l iegen , dann wä re der Be
reic h ,  in denen L imnes theria palaeon iscorum und L ioes theria paupera ge
mein sam vorkommen , n icht g roß . 
W ie schon angedeu tet , überschneiden s ic h  defin i t ion sgemä ß die paupera
und d ie palaeon iscorum-A . - Zone n icht ,  da die palaeon iscorum-A . -z . erst 
mit dem Au ssetzen von L .  paupera beg innt ,  gan z unabhäng ig da von , wie 
g roß  d� s I nterva l l  ist , in denen bejde I n dex-A rten gemeinsam vorkommen . 
Sol l te aber L .  paupera noch wesen tl ich höher a l s  d ie unteren La uterecken 
Sch ichten hochreichen , dann würde die paupera-A . - Z . in der jetz igen De
fin it ion eine zu  k leine strat igra ph i sche E inhei t .  ln d iesem Fa l le mü ßten 
ande re K r iter ien z u r  gegen seitigen Abg ren zung von pa upera- un d pa lae- . 
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on iscorum-A . - Z .  herangezogen werden . Dabei b ietet sich z . B . das E in
setzen von L ioes theria sp . in den mittleren Lauterecken-Sch ichten an , 
fa l l s  s ich d iese A rt a u s  L ioes theria paupera entwickelte und defin i t iv  
von ihr  abg ren zen lä ßt . Seh r  w icht ig fü r d ie Defin it ion der Unterg ren ze 
der palaeon iscorum-A . - Z .  könnte auch da s E in setzen der le icht  erkenn
ba ren , recht g roßwüchsigen ( b is 6 mm langen ) L imn es theria ? sp . W 
sen su B OY , 1 976 , werden , die bisher n u r  innerha lb der palaeon iscorum
A . - Z .  nachgewiesen wurde ( von i h rer  Bas is  bis zur Oberg ren ze) . Leider 
i st die Vorläuferform d ieser A rt noch n icht bekann t ,  so da ß z.  Z .  ihr E in 
setzen n oc h  n icht hoch bewertet werden kan n . 
D ie Oberg ren ze der palaeon i scorum-A . -Z .  lä ßt s ich durch da s E in setzen 
von L imn es th eria muens teriana gut defin ieren , da beide I n dex -A rten in 
der gl eichen Fa zies vorkommen . 

Zon e C 3 :  L imnestheria muenster iana-A . -z . 

Defin it ion : Leben sbere ich von L imnestheria muen s teriana ( ohne L ioes theria 
ex tuberata ). 

U n tergren ze : E in setzen von L imnestheria muen s teriana .  
Obergren ze : ? E in setzen von L ioes theria ex tuberata ,  Aussetzen der typ ischen 

Vertreter von L imnes theria muens teriana. 
Strat igraphisc her und reg ionaler U mfang : Surmoul in-Format ion und Fa isceau 

de Telot des Autun-Becken s ,  untere , aber n icht  basa le  Lebach-Gruppe 
der Wettera u und des Saa r-Na he-Geb ietes ,  Acathodes-Hor i zon t der mitt le 
ren Goldla uter-Formation des T h ür inger Wa l des ,  "B randsch iefer"  von 
Oschatz ,  Sach sen . M ittleres A ssel ian . 

B emerkungen : D ie U n tergren ze ist  durch das E i n set zen von L imnestheria 
muens teriana g ut defin iert , da L .  palaeon iscorum die g leichen Fa z iesan
sprüche hat und wohl a uch die Vorläuferform von L .  muen s teriana ist . 
D ie Obergren ze der muen ster iana-A . -z . i st an s ich wieder eine Faz ies
gren ze . Es  i st daher zu erwa rten , da ß L ioes theria ex tuberata oder eine 
seh r  nahe verwandte Form schon in der muensteriana-A . -z . vorkommt,  
obwohl s ie dort noch n icht nachgewiesen wu rde . l n  der  unteren ex tube
rata-A . - z . kommt L imn es theria muen s teriana noch sel ten vor ,  ist hier 
aber durch hoch entwic��lte Formen vertreten , die woh l später a ls U n ter
art abgetrennt  werden können .Massen vorkommen von L imn es theria muen
s teriana wie s ie für d ie muen ster iana-A . - Z .  c ha rakter i stisc h  sind , kommen 
aber in der unteren extuberata-A . -z . selbst bei g ün stiger 11L imnes theria
Fa zies " n icht  meh r vor . 

Zone C 4 :  L ioesther ia extuberata . -A . - Z . 
Defin ition : Vorkommen von L .  ex tubera ta. 
U nterg ren ze : ? E insetzen von L .  ex tubera ta , Au ssetzen der ty p ischen Ver

treter von L imnes theria muen s teriana . 
Obergren ze :  E in setzen von L ioes theria oboraen sis. 
Stra tigraphische und reg ionale Reichweite : Roof sha le ,  Washington coal b i s  

über Jol lytown "A " coa l ( mitt lere b is  obere Wa shington-Formation der 
Dunka rd-G ruppe ,  höheres Mittelassel ian bis Obera sse l ian ) des Dunka rd
Becken s ( USA ) , Top der Odern heim-Sc h ichten ( höhere Lebach-G ruppe) 
bis untere Sötern-Format ion des Saa r-Nahe-Geb ietes ,  Thol ey-G ruppe 
oder untere Sötern-Formation der Wettera u ,  Obere Goldlauter-Format ion 
un d Oberhof-Format ion des T hü ringer Wa ldes , Horizont von Zbonek im 
Rotl iegenden der Boskovice-F u rche c (: ss R )  I Tei l e der  b is  1 3 00 m mächti
gen K i jmiskaja svita im nordwestl ichen Tei l  Zen tra l ka zachstan s .  Höheres 
Mittela ssel ian b is  ba sa les Sa kmar ian . 

B emerk ungen : D ie Probleme der U nterg ren ze wu rden schon unte r  der 
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muensteriana A .-Z . behandel t .  Sol l te L .  ex tubera ta bereits in der muen steri 
ana-A . -z . vorhanden sein , mü ßte die Defin it ion der extuberata-A . -Z .  
geringfüg ig modifi z iert werden . Da in der unteren ex tuberata-A . -z . 
primit ive Vertreter von L .  ex tuberata vorkommen , ist zu erwa rten , da ß 
in noch äl teren Sch ichten bereits O bergangsformen zu L .  paupera a uf
treten , die zumindest al s Unte ra rt abgetrennt werden können . Sol l te 
da s n icht  der Fa l l  se in und L .  ex tuberata s . str . in fa z iel l geeigneten Ab
lagerungen doch schon in der muen ster iana-A . -z . vorkommen , mü ßte die 
Bas is der extuberata-A . -z . mit  dem Au ssetzen der typisc hen Vertreter 
von L imnestheria muen s teriana defin ie rt werden . 
D ie Oberg ren ze der extuberata-A . -z . ist gut defin iert , da s ie� L .  obora-
ens is aus  L .  ex tuberata herle itet . ) D ie extuberata-A . -Z . kann später in zwei oder d rei Sub zonen a�fget7i l t  
werden . l n  der unteren Sub zone ( obere Lebach-G ruppe des Saar-Na he
G eb iete s ,  obere Goldlauter-Forma t ion des Thü ringer Wa l des ,  Horizont 
Zbonek der Boskovice-Furc he )  kommen neben verg leichsweise pr imit iven 
Formen von L .  ex tubera ta noch vereinzelt  hoch entwickel te Vertreter 
von L imnes theria muen s teriana vor , d ie wohl eine selbständige Unterart  
repräsentieren . Da s ie recht sel ten s ind,  ist d ie Abg ren zung gegen die 
m ittl ere Subzone ( z . B . untere Oberhof-Formation ) schwier ig . ln der mitt le
ren Subzone kommen keine Vertreter von L imnes th eria muen s teriana ( a uch 
keine hochentwickel ten Formen ) meh r vor , es fehl en aber auch noch die 
hochentwickel ten Vertreter von L .  ex tuberata ,  die schon ein ige Ank länge 
an L .  oboraen sis zeigen und v iel le icht als eigene U ntera rt abgetrennt  
werden können . D iese hochen twickel ten Vertreter s ind  in de r oberen Sub
zone ( z.  B .  obere Oberhof-Format ion des Thüringer  Wa ldes) häufig . Be im  
gegen wä rtigen K enntn i sstand s ind diese 3 ( oder 2 )  Sub zonen aber  noch 
n icht defin it iv  zu trennen . Led igl ich der  untere und obere Tei l  der  ex 
tuberata-A . -Z . können gut  ause inander geha l ten werden . 

D ie ex tuberata-A . - Z . hat von a l l en Conchostracen -Zonen des Rot
l iegenden die größte reg iona le Verbreitung ( östl iche USA bis K a zachstan ) .  

Zone C 5 :  L ioestheria oboraen s is-A ssemblage-Zone 
Defin it ion : Leben sbere ich von L .  oboraen s is. 
Unterg ren ze : E insetzen von L .  oboraen s is.  
Oberg ren ze : A ussetzen von L .  oboraen sis ? E insetzen von L .  an dree vi .  
Strat ig raphische und reg iona le  Re ic hweite : Obora-Hori zont des Rotl iegen den 

der Boskovice-Furche ( C SS R ) , ? untere Rotte rade-Formation des Thür in
ger Wa l des , ? un tere Wadern-Format ion des Saa r-Nahe-Gebietes . 2 )  

B emerkungen : D ie Unte rgren ze d e r  oboraen s is-A . -Z .  i s t  genau zu defin ieren , 
da s ich L .  oboraen sis aus  L .  ex tubera ta entwickelt  hat .  D ie Oberg ren ze 
i st dagegen prob lemat isc h ,  da L .  oboraensis sowohl a l s  A usgangsform 
fü r Megasitum tenellum als a uc h  fü r L .  an dree vi in  F rage kommt . D ie 
l etztere Art  könnte s ich jedoch a uch unabhän g ig d irekt über L .  reinac hii
ähn l iche Zwischenformen aus  L .  ex tuberata entwic kel t haben . l n  beiden 
Fä l l en wäre eine Überschneidung de r oboraen sis-A . -z . mit der andreevi
A . -Z . mög l ich . Im letzteren Fal l e  könn ten beide Zonen soga r a l tersgleich 
se in . 
s·owohl in der un teren Rotterade-Format ion a l s  auch in der unteren Wa
dern-Formation kommen sch lecht  erha l tene Formen vor , d ie den adu l ten 
( b isher n ic ht nachgewiesenen ) Formen von L .  oboraen sis entsprechen 
könn ten . Genaue A ussagen s ind aber wegen der schlechten E rha l tung 
n icht mög l ich . 
2 )  vg l .  Anhang 
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Zone C 6 :  L ioestheria andreev i-A . - Z .  
Defin it ion : Leben sbereich von L .  an dree vi ohne L .  oboraensis. 
U n te rg ren ze : A usset zen von L .  oboraen sis ,  ? E in set zen von L .  an dree vi . 
Oberg ren ze :  . ? A u ssetzen von L .  an dree vi, E in setzen von M .  tenellum. 
Strat ig raphische und reg iona le  Reichweite : Ta rnbacher Sandstein der Tarn-

bach-Format ion des Thü ringer Wa ldes ,  Perm des Mecsek-Geb i rges , Te i le  
der  b i s  1 30 0  m mächt igen K i jmin skaja svita des nordwestl ichen Zentra l 
ka zachstar.� . H öheres Sa kma rian . 

B e merkungen : D ie B erechtigung d ieser Zone kann gegen wä rtig weder be
wiesen noc h  w iderl egt werden . L .  an dree vi oder eine nahe verwandte 
Form ist s icher d ie Vorläuferform von L . laminata ( RAYMON D ,  1 946 ) aus 
der Wel l ington -Format ion ( oberes A rt inskia n )  von Kansa s und Oklahoma 
A u s  d iesen O berl egungen heraus könnte die oberste mög l iche Reichweite 
von L .  an dreevi unteres A rt inskian sein . Dam it könnte L .  an dreevi theo
ret isc h  a uc h  in den be iden nachfolgen den Zon en vorkommen ( sofern dort 
n icht schon L .  laminata auftritt ) ,  obwohl bere its in der tenel l um / su l z
bachen s is-A . - Z . mit  Pseudes theria fritsc h i  eine N achläuferform von L .  
an dree vi auftr i tt . D ie A u sgangs- und Nachläuferform können s ich oftmal s  
i n  einem beträchtl ichen Ze itra um überschneiden , vor a l l em wenn d ie Ent
w ickl ung in getrennten Sedimentat ion sräumen verläuft . E ine defin it ive 
Abtren n ung von an dreevj- und tenel lum /su l zbachen si s-A . - Z . wäre aber 
dennoch gegeben , wenn sich L .  an dree vi nur mit einem Tei l  der Reich
weite von M .  tenellum überschneiden würde . Dann mü ßte a l lerdings ge
gebenen fal l s  d ie andreevi -A . -Z .  mit dem gemeinsamen Vorkommen von 
L .  an dree vi und M .  tenel/um defin iert werden . 
A ndererse its wäre es aber auch mög l ich , da ß s ic h  d ie andreevi -A . -Z .  
mit  der oboraen sis-A . -Z . übersc hneidet oder da ß beide Zonen soga r 
zeitgl eich wären , da s ich M .  tenellum sicher n icht aus  L .  an dree vi 
( Untersch iede in der G röße des freien W i rbels ! ) ,  sondern aus L .  obo
raen sis oder einer naher verwandten Form en twickelt  hat .  
N ach den obigen A u sfüh rungen ( s iehe a uch un te r  oboraen s is-A . -z . )  
könnte der B ereich , in dem L . an dree vi a uftr itt  und L .  oboraen s is n icht 
mehr vorkommt ,  sehr k l ein werden oder gar n icht ex istieren . ln d iesem 
Fal l mü ßte die and reevi-A . - z .  zugunsten de r oboraen sis-A . - Z . aufge� 
geben werden . 

Zone C 7 :  Mega situm tenel l u m /Protol i mnadia ? sul zbachen s is-A . - Z . 
D efin it ion : Gesa mter Leben sbereich von M .  tenellum und P. ? sulzbachen sis. 
Unterg ren ze : E insetzen von M .  tenellum . ? E in setzen von Pseudes theria 

fritschi.  
Oberg ren ze : A ussetzen von P. ? sulzbac hensis s . l . ,  E i n setzen von P . calcarea 
Strat igraphische und reg iona le  Reichweite : Untere Ton steinfolge ( T  1 )  des 

Oberrotl iegenden der Senke von Baden -Baden , obere Hornbu rg-Formation 
des SE-Ha rzrandes ( ?) • U n teres A rtin skian ( tieferer  Te i l ) . · 

B e merkungen : l n  der T 1 - Folge des Oberrot l iegenden von Su l zbach ( Senke 
von Baden -Baden ) folgen M .  tenellum und P .  ? sulzbachen s is aufeinander 
und der B ereic h  des gemeinsamen Vorkommen s ist n u r  kurz . Da aber. die 
b isher bekannten Reichweiten beider Arten nur kurz s in d ,  können hier 
noch n icht zwei getrennte Zonen ausgeschieden werden , zumal beide A rten 
bei schlechter E rha l tung verwechse l t  werden könn ten . Sol l te M. tene/lum 
zeit l ic h  schon wesenU ich vor P. ? sulzbachen s is einsetzen und auch die 
letztere A rt n ic ht eine zu k urze strat igraph isc he Re ichweite haben , wäre 
eine T renn ung in zwei Zonen oder wen ig sten s in zwei Sub zonen zu befür
worten . 
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Protolimnadia ? sp . a us der oberen Hornburg-Format ion sc hl ie ßt sich noch 
eng an P. ? sulzbachen sis an , i st aber s icher höher entwickel t als diese 
For m .  Gegenwä rt ig i st noch unk la r ,  ob Protolimnadia ? sp . die Obergangs
farm zwisc hen P .  ? sulzbachensis und P .  calcarea i st oder eine von P. 
calcarea unabhäng ige Entwickl ung aus P .  ? sulzbachen sis repräsentie rt . 
I m  ersteren Fa l l  könnte man Protolimnadia ? sp . a l s  I n dexa rt für eine 
obere Sub zone der tene l lum /sul zbachens i s-A . -z . an sehen . Im l etzteren 
Fa l l  wäre dagegen eine Oberschneidung m i t  der nachfolgenden calcarea
Zone n icht aus zusc hl ie ßen . 
Das Probl em der Abgren zung gegen die andreevi-A . -z : wu rde bereits 
un ter d ieser Zone d iskutiert . Sol l te die obere Reichweite von L . oboraen 
sis und L .  an dreevi annähernd g leich se in , würde die ten el l u m / su l zbach
en s is-A . - Z .  d irekt .auf die oboraen s is-A . - Z . folgen . 
Da s ic h  P .  calcarea direkt oder über Protolimnadia ? sp . aus  P. ? sulz
bachen sis en twickelt hat ,  g ibt es keine Probleme bei der Abgren zung 
gegen die calca rea - Zon e .  Für eine d i rekte Abl ei tung beider A rten sprechen 
Formen von P .  ? sulzbachen sis ,  die im U mri ß und in de r G röße des fre i
en Wirbel s P .  calcarea schon recht ähnl ich s ind . 

Zone C 8 :  Protol imna.dia calca rea-Zon e 
Defin it ion : Leben sbereich von Protolimnadia calcarea. 
Unterg ren ze : E insetzen von P. calcarea. 
Oberg ren ze : A ussetzen von P. calcarea. 
Stratig ra ph i sc her und reg ionaler U mfang : Hejtmankovice- und Jetr ichov-Hori

zon t der Ma rt(n kovice-Forma tion des N iederschles ischen B ecken s ( C SSR ) . 
Ka ina-Hor i zont der Prosecne-Forma t ion des Podk rkonosf-Becken s .  ( Un teres) 
A rt insk ian ; .., 

B emerkungen : D iese Zone wurde a u ßerha lb der CSSR b isher noch n icht  nach
gew iesen , doch wäre s ie z . B . in den oberen Röte lsch iefern ( obere Stan
denbühi -Format ion ) des  Saa r-Nahe-Geb ietes oder a uc h  in der  T 2-Folge 
der Senke von B aden -Baden zu erwarten . 
l n  der ca lca rea- Zone von Horn f  Ka lna  kommt auch eine L ioes theria-Art 
vor ,  d ie  ähn l ic h  breite und scha rfe kon zentr ische R ippen hat ,  wie L .  
an dree vi.  S ie s ind aber gl eichmä ßig gebogen , ähn l ich w ie bei L .  /aminata 
( RAYMON D ) , und a uch der H interrand ist  symmetr isc h  gerundet w ie bei 
d ieser A rt .  D ie Bea rbeitung d iese r  Fa unen steht noch a u s . 
Soweit b isher zu erkennen i s t ,  folgen i m  höheren Rotl iegenden und kon 
tinen talen Zechste in noch mi.ndesten s 3 weitere , gut a u szuha ltende Con
chostracen - Zonen . 
Unter B erücksicht ig ung a l l er zu den Zonen C 1 - C 8 genannten Faktoren 
erg ibt s ich fü r d ie Conchostracen- Zonen des Rotl iegen den folgen de Ab
folge ( mit den oben diskut ierten Oberschneidungsmög l ichkeiten ) :  
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A rt insk ian 
c 8 

c 7 

t 
c 6 

Sakmarian 
c 5 I 

? 

c 4 

A ssel ian s . l .  c 3 

t 
c 2 

c 

D ie A uswertung diese r  Zonenabfolge für die A l tersstel l ung ein iger Sch ichten 
erfolgt bei H O L U B  & K O Z U R  ( d ieser Band,  in D ruck ) .  

L i te raturverzeic hn is  
Das L iteratu rverze ichn is  folgt  in der  A rbe i t : 
H O LU B ,  V .  & H .  K O Z UR : Korrelat ion des Rotl iegenden E u ropa s . - ( d ieser 
Band,  in D ruck ) .  

Anhang : 
N ac h  Absch l u ß  de r vorl iegenden A rbeit wu rde L ioes theria oboraen sis n .  sp . 
a uch im Podk rkonoH-Becken nachgewiesen . Le ider s ind de r genaue Fundort 
und da s A l ter der betreffenden Proben aus dem Podk rkonosf-Becken unk lar ,  
da  es s ich um a l te musea le  A ufsa mml ungen ( Mu seum N ova Paka ) han de lt . A ls  
Fundort der  gra uen , v iolettstich igen T uffite wird ein ma l  Lomn ice und zum 
anderen Ka lna angegeben , wobei es s ich aber offen sichtl ich u m  da s g le iche 
Materia l  handel t .  D ie Z uordnung z u r  Prosecne-Format ion ist wah rschein l ic h ,  
aber e s  i s t  unk la r ,  u m  welc hen T e i l  innerhalb der Prosecne-Formation es 
s ich handel t .  
Wäh rend der D r uckl egung der vorl iegenden A rbeit gelang e s  a uc h ,  e ine K opie 
de r A rbeit D UNA EVA , N . N . :  0 B ranch iopoda verchne-ka mennoulgol nyc h  
otlozen ij Doneckego Ba ssejna . - l n : Mater ia ly  p o  stratig rafi i  i paleontolog i i  
Doneckego ba ssejna , S .  1 6 0- 1 74,  Mosk va-C ha rkov 1 9 50 zu erha l ten . 11Corn ia 11 
ten elleformis D U N A EVA ,  1 9 50,  sta mmt aus dem G zhel ian-A ssel ian-G ren zbe
reic h . Es l iegt n u r  ein Exemplar vor ,  das nac h  D U N A E VA eine A ufragung 
von 1 1Unbesti mmba ren U mr i ß 11 auf dem freien Wi rbel besitzt . 11Corn ia " tenelle
formis wu rde bei N O VO Z I LOV , 1 9 70,  fa l sch da rgestel l t .  Sie ist offen sichtl ich 
seh r  ähn l ich mit  L ioes theria paupera ( FR I TSC H )  ode r soga r mit  d ieser A rt 
ident isch . N ähere Bez ieh�ngen zu L .  oboraen sis n .  sp . ,  wie man es nach 
der Zeichn ung bei  N OVO Z I  LOV , 1 9 70,  vermuten konnte,  bestehen n icht . 
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Abbi ldungserläuterung 
Abb . 1 :  U mr i ß ze ichnung von L imnes theria muen s teriana ( J ONES & WOO D

WA R D ,  1 8 93 )  emend . Exempla r mit schwacher Asymmetrie des 
H interrandes . D ie k u rzen Str iche kenn zeichnen die Abstände 
der kon zentr ischen R ippen . D ie erste kon zentr ische R ippe um 
den freien W i rbel ist  n u r  undeutl ich ausgeb i ldet ( pun kt ierter 
Str ich ) .  Der Abstand der kon zentr ischen R ippen ist  zunächst 
etwa g le ich . l n  einer Ran dzone l iegen die kon zentr ischen R i p
pen dagegen dicht gedrängt . Schwarzer Kopf bei Zel la-Mehl i s  
( Thür inger Wald ) , m i tt lere Gol dlauter-Formation ( Acanthodes
Hor i zont ) , m i tt leres A ssel ian , V = 18  x .  

Tafel erläuterungen 

Wenn n icht  anders angegeben , befindet s ich das Materia l  in der Samml ung 
des MA F I ,  B uda pest . 

TAF E L  1 

F ig . 1 - 4 :  

TA F E L  2 

F ig .  1 - 4 :  

F ig .  5 , 6 :  

TA F E L  3 

F ig .  1 - 4 : 

L imn es theria palaeon iscorum ( F R J TSC H ,  1 90 1 ) emen d . ,  
Kos(a lov ,  Sta ra Paka -Member der V rchläbf-Format ion ( L ibstät
G ru ppe) , Pod� rkonosi-Becken ( C SSR ) , t ieferes ,  aber n icht  
ba sal es A ssel ian , S lg s . -N r .  HK 1 98 1  1 1 1 - 2 ,  F ig .  1 ,  2a , 3 ,  4 :  
V = 1 9  x ;  F ig .  2b : SEM-Aufnahme, V = 6 0  x 

L imnes theria palaeoniscorum ( F R J TSC H ,  1 90 1 ) emend . ,  
Kos{älov Sta rä Paka-Member der.., Vrchlab(-Formation ( Lib stät
G ruppe) , Podk rkono5r-Becken ( CSS R ) ,  t ieferes , aber n ic ht 
basa l es Assel ian ; F ig .  1 :  zwei l eicht deformierte , sch räg über
einander l iegende Exemplare innerha lb  e ines Ma ssenvorkommen s 
der A rt ,  SEM-Aufnahme,  V =  30 x ( vg l . auch Taf . 1 0 , F ig . 1 ) ; 
F ig . 2 :  Orientierung : Vorderrand oben , Dorsa l rand rechts , 
Vorder- und Ven tra l rand durch Sedimen t bedeckt ,  SEM-Auf
nahme, V = 30 x ;  F ig .  3 :  V = 1 9  x ;  F ig .  4 :  anteroven tral 
sed imentbedecktes Exempla r ,  SEM-Aufnahme, V = 3 0  x 
L ioes theria ex tubera ta ( JON ES & WOO DWA R D ,  1 8 99)  emend . ,  
juven i le  Formen , V = 2 1  x ;  F ig .  5 :  dunk le  Tao ste ine aus dem 
Rotl iegenden von Zbonek ( Boskovice-Fu rche,  CSSR ) , Horizont 
Zbonek /Svitavka , höheres A ssel ian , S lgs . -N r .  H K  1 98 1  1 1 1 - 3 ;  
F ig .  6 :  untere Oberhof-Formation von Oberhof ( T hür inger 
Wa l d ) , höheres A ssel ian , S lgs . -N r .  HK 1 98 1  1 1 1 - 4  

L ioes theria ex tuberata ( J ON ES & WOO DWA R D , 1 8 99)  emend . ,  
F ig . 1 - 3 : un tere Oberhof-Formation ( Th ü ringer Wa l d )  höheres 
Assel ian , S lg s . -N r .  HK 1 98 1  1 1 1 - 4 ;  F ig .  1 :  gedrungenes 
Exempl a r ,  a) Gesa mtan s icht ,  V = 2 0  x, b) Deta il des vorderen 
Abschn itts , SEM-Aufnahme, ante rodorsa l hochgekippt ; F ig . · 2 :  
J ugendform , Or ient ierung : Vorderrand oben , Dorsa l rand rec hts , 
SEM-Aufnahme , V = 3 0  x ;  F ig .  3 :  J ugendform ,  trotz sch lec hter 
E rha l tung ist der K noten seh r  deutl ich ;  F ig .  4 :  adu�e Form , 
dun k le Ton sch iefer von Zbonek ( Boskovice-Furche,  C SSR ) , 
höheres A ssel ian , O r ient ierung : Vorderrand oben , Dorsa l rand 
rechts , S lg s . -N r .  H K  1 98 1  1 1 1 - 3 
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T A F E L  4 
F ig .  1 :  

F ig .  2 :  

F ig . 3, 4 :  

T A F E L  5 
F ig .  1 - 4 : 

TAFEL 6 
F ig .  1 ,  2 :  

F ig . 3, 4 :  

F ig .  5, 6 :  

TA F E L  7 
F ig .  1 ,  2 :  

82  

L ioes theria paupera ( FR I TSC H ,  1 90 1 ) emend . ,  Topotyp ,  adulte 
Form , Cesky B rod ( 11Na Skalce11 ) , basa l es A utun ian sen su 
DO U B  IN G E R , ba sa les A ssel ian s . I . ,  Nat ional museum Praha , 
V = 2 2  x .  F ü r  die A nfert igun g d ieses Fotos dan ken w ir  F rau  
B .  MA TO ULKOVÄ ,  Ü UG , Praha 
L ioes theria ex tuberata ( JO N E S  & WOODWA R D ,  1 899) emen d . , 
untere Oberhof-Formation von Oberhof ( höheres A ssel ian ) ,  
S lgs . -N r .  H K  1 98 1  1 1 1 - 4 ,  SEM-A ufnahme , V = 2 0  x ;  F ig .  2b 
i st in gek ippter  Pos it ion photog raphiert,  um den ha lbkugel 
förmigen K noten auf dem freien W i rbel besser s ichtba r zu  
machen 
L ioes theria oboraen s is n .  sp . ,  gelb l ichgrauer Tonstein des 
Obora-Hor i zon ts im Rotl iegenden von Obora ( &skovice-Furche,  
CSSR ) , Sakma rian , F ig .  3 :  S lgs . -N r .  H K  1 98 1  1 1 1 -6 ,  SEM
A ufnahme V = 32  x ;  F ig .  4 :  Holotypu s ,  Radialelemen t sichtbar ,  
S lgs . -N r .  H K  1 98 1  1 1 1 - 5 ,  V = 2 1  x 

L ioes theria oboraensis n .  sp . ,  gelb I ichgraue Ton ste ine des 
Obora-Horizonts im Rotl iegen den von Obora ( Boskovice-F u rche,  
C SSR ) ,  Sakma r ian , S lgs . -N r .  HK 1 98 1  1 1 1 - 6 ,  SEM-A ufnah men ; 
F ig .  1 :  Plastisch deformiertes Exemplar ,  V = 2 0  x ;  F ig .  2 :  
längl iche Aufragung auf dem freien W i rbel m i t  verstä rktem 
oberen Teil deutl ich s ichtba r ,  O rientie rung : Vorderrand oben , 
Dorsa l rand rechts , V = 32 x ;  F ig .  3 :  doppel klappiges Exemplar ,  
rechte K lappe nur im Wirbel bereich erhal ten , längl iche Auf
ragung a uf beiden K lappen gut sic htba r ,  Radialelemen t auf der 
rechten K Ia ppe s ichtba r ,  V = 30  x ;  F ig . 4:  Pla st isch defor-

. m ie rtes Exemplar ( vg l . Untersch ied im U mri ß zu dem auf F ig .  1 
abgeb il deten Exemplar ) , Or ient ierung : Vorderrand oben , Dor-
sa l rand rechts ,  V 40 x 

Megasitum tenellum ( B RON N , 1 85 0) , Or ientierung : Vprderrand 
oben , Dorsa l rand l inks ,  B h rg .  S u l zbach ( Sen ke von Baden 
Baden ) , T 1 - Fol ge des Oberrotl iegen den , basa l es A rt insk ian , 
S lgs . -N r .  K oS i  1 98 1 , V = 26 x 
L ioes theria an dree vi ( ZASPELOVA , 1 968} , Tarnbacher Sandstein , 
B romacker bei Tambac h ,  höheres Sakmar ian , S lgs . -N r .  K oS i  
1 98 1  1 - 3 ,  V = 2 0  x ,  Or ientierung b e i  F ig .  4 :  Vorderran d oben , 
Dorsa l rand l inks  
Protolimnadia ? sp . ,  Rothensch irmbach ( SE-Ha rzrand) , obere 
Hornburg-Format ion , un teres A rtin sk ian , S lgs . -N r .  H K  1 98 1  
1 1 1 - 7 ;  F ig .  5 :  V = 2 0  x ;  F ig .  6 :  V = 2 1  x 

Protolimnadia ? sulzbachen sis K O Z U R  & S I TT I G ,  1 98 1 , S u l i 
bach ( Senke von Baden -Baden ) ,  T 1 - Folge des Oberrotl iegen 
den , ,basa les A rt inskian , V =  1 5 , 5  x ,  F ig .  1 :  Or ientierung : 
Vorderrand oben , Dorsa l rand recht s ,  S lg s . -N r .  KoS i  1 - 1 ; 
F ig .  2 :  Or ientierung : Vorderrand oben , Dorsal rand l in k s ,  
S lg s .  - N  r .  KoS i  1 - 2  



F ig . 3 :  

F ig . 4 :  

TA F E L  8 
F ig .  1 - 3 :  

TA FEL 9 
F ig .  1 - 4 : 

TA F E L  1 0  
F ig .  1 :  

Pseudestheria fritschi K O Z U R  & S I TT I G ,  Or ient ierung : Vorder
rand oben , Dorsal rand l inks , B h rg . Su l z bach ( Sen ke von 
Baden-Baden ) ,  T 1 -Folge des Oberrot l iegenden , ba sa les A r
tin sk ian , Slg s .  -N r .  KoS i  1 - 4 ,  V = 2 1  x 
L ioes theria ex tuberata ( JONES & WOODWA R D ,  1 899)  emend . ,  
Or ient ierung : Vorderrand oben , Dorsa l rand l inks ,  juven i les 
Exempla r ,  K noten seh r deu tl ich , untere Oberhof-Formation 
von Oberhof, höheres A ssel ian , S lgs . -N r .  HK 1 98 1  1 1 1 - 4 ,  SEM
A ufnahme, V = 30  x 

Protolimnadia calcarea ( F R I TSC H ,  1 90 1 ) ,  Aufschl u ß  an der 
Stra ße Pol ice-B roumov, Hejtmänkovice-K a l k  der Ma rtlnkovice
Format ion , A rtin sk ian , S lg s . -N r .  HK 1 98 1  1 1 1 - 1 ; F ig . 1 :  un
verdrücktes Exempla r ,  V = 2 0  x ;  F ig .  2 :  am Vorder- und 
Ventral rand verdrücktes Exempla r .  Solche oder etwas wen iger 
verdrückte Exemplare wu rden bei  F R I TSC H ,  1 90 1  als Es theria 
ultimo be zeichnet ; die Or ient ierung der Form erfolgte wie bei 
F R I TSC H ,  1 90 1 ,  mit  der anterodorsa len Ecke nach oben . Da 
durch w ird je nach dem G rad der Verdrückung ein sch ief
dreieck iger b i s  spitz-dreiec k iger Umr i ß vorgetäu scht ,  der bei  
F R I TSC H ,  1 90 1 , in die A rtdiagnose e inflo ß .  D rängung der 
kon zentr ischen R ippen i m  Randbereich g ut zu  erkennen , SEM
A ufnahme ,  V = 2 0  x ;  F ig .  3 :  Exempl a r  m i t  Schl ießmuskelna rben , 
SEM-A ufnahme, a )  vorderer Tei l  des Ca ra pax , etwas gek ippt,  
V = 36 x,  b )  Verg rößerter A u sschn itt des Narbenfel des ,  V = 

72 x 

Protofimnadia calcarea ( F R I TSC H ,  1 90 1 ) emend . ,  Aufschl u ß  an 
der Stra ße Pol ice-B rou mov , H ej tmänkovice-Ka l k  der Ma rtlnko
vice-Format ion , A rtin sk ian , S lgs . -N r .  H K  1 98 1  1 1 1 - 1 ,  SEM-A uf
nahmen , V = 2 0  x ;  F ig .  1 ,  3 :  C ha rakter i st ische leichte Ver
drückung , die zu  einer schwachen S ta uc hung des h interen Ab
sc hn i tts und le ichter Abwärtsb iegung des ( bei un verdrückten 
Exempla ren geraden ) Dorsa l randes h inter  dem freien W irbel 
führt . Dadurch entsteht der E indruc k ,  a l s  würde der freie 
W irbel , der stets etwas h inter dem Vorderrand e insetzt,  etwa 
in der Mitte des Dorsa l ran des l iegen . V ie lfach w ird der freie 
W irbel bei solchen Formen a uch gan z verdrückt oder in läng
l iche K n itterfal ten geleg t ,  so da ß er dann ga r n icht mehr 
deutl ich zu erkennen ist  ( F ig . 3 ) ; F ig .  2 :  Exemplar  mit  be
sonders gro ßem freien W irbel un d oben l e icht abgesch rägtem 
H in terrand ,  das Anklänge an P. ? sulzb ac hen sis K O Z U R  & 
S I TT I G , 1 98 1  un d besonders an Protolimnadia ? sp . aus der 
oberen Hornburg-Format ion zeig t ;  F ig .  4 :  im  Umr i ß un ver
drückte s ,  subadul tes Exempl a r  mit relat i v gro ßem freien W i rbel 

L imnestheria palaeon iscorum ( FR I TSC H ,  1 90 1 ) emen d . , ver
grö ßerter A usschn itt des oberen Exempla rs auf Taf . 2 ,  F ig .  1 ,  
SEM-Aufnahme, V = 70 x ,  O r ientierung : anterodorsa le Ecke 
oben , der Dorsa l rand l iegt l in k s  oben im B i l d  und verläuft 
sch räg nach unten 

8 3  



F ig . 2- 4 :  
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Protolimnodio colcoreo ( F R J TSC H ,  1 90 1 ) emend . ,  Aufschl u ß  an  
der  Stra ße Pol ice-B roumov ,. Hejtmankovice-Ka lk  der  Ma rt(nko
vice-Format ion , A rt inskian , S lgs . -N r .  HK 1 98 1  1 1 1 - 1 ; F ig .  2 :  
Es therio ul timo- Erha l tung , l eicht deformiert , vor a l l em am 
Vorderran d .  Da s Exempla r  wurde so or ien tiert w ie Es therio 
ultimo bei F R J TSC H ,  1 90 1 , Taf.  1 6 0 ,  F ig .  1 1  ( ante rodorsa le  
Ecke oben , Dorsa l rand rec hts  oben , sch räg nac h  unten ver
laufen d ) . Da s vorl iegende Exemplar ist nach dem G rad der 
Verdrückung fast ident i sch mit dem H alotypus von Es therio 
ul timo, SEM-A ufnahme, V = 1 4  x ;  vergrößerter A usschn itt 
der glatten Oberfläche e ines Exemplars von P .  colcoreo, Scha l e  
zum großen T e i l  abgeplatzt , z .  T .  aber noch vorhanden . Weder 
die Scha le noch der Stein kern zeigen Sku lptur ie rung , SEM
Aufnahme, V = 70 x ;  F ig .  4:  doppel k lappiges Exemplar ,  Vor
derrand l in k s  im B i l d ,  V =  1 4  x 
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