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Zusammenfassung

Erstmalig werden Untersuchungen zur ontogenetischen Entwicklung an folgenden Formen durchgeführt, welche von den Grabenbach- und Hoch-
moosschichten (Santon) der Gebiete Hochmoos-Rußbach, Finstergraben und Grabenbach stammen:

Columactinastrea pygmaea (FELIX), Columactinastrea formosa (GOLDFUSS), Cladocora gracilis (D’ORBIGNY), Agathelia asperella REUSS, Hydnophora styriaca
(MICHELIN), Peplosmilia latona (FELIX), Placosmilia martini (MICHELIN), Placosmilia fenestrata (FELIX), Aulosmilia aspera (SOWERBY), Phyllosmilia didymophila
(FELIX), Diploctenium ferrumequinum REUSS, Flabellosmilia bisinuatum (REUSS), Acrosmilia elongata (REUSS), Actinacis parvistella OPPENHEIM, Fungiastraea exi-
gua (REUSS, 1854), Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS) und Aspidastraea orientalis KÜHN.

Die untersuchten Formen zeigen, dass bereits in ihren frühesten, paläontologisch nachweisbaren Stadien ihrer Ontogenie die Entwicklung der Wand-
strukturen und des Axialraums festgelegt ist. Eine mögliche Ausnahme könnte Agathelia asperella REUSS darstellen. Hier scheinen in den frühen Onto-
geniestadien die Wandbreiche undifferenziert ausgebildet zu sein und sich erst im weiteren Verlauf der ontogenetischen Entwicklung konsolidieren. 

Die Ausbildung des Septalapparates kann in sämtlichen Ontogeniestadien entweder in Zyklen ausgebildet sein [Columactinastrea pygmaea (FELIX),
Columactinastraea formosa (D’ORBIGNY), Agathelia asperella REUSS, Peplosmilia latona (FELIX), Cladocora gracilis (D’ORBIGNY), Aulosmilia aspera (SOWERBY),
Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS), Acrosmilia elongata (REUSS), Actinacis parvistella OPPENHEIM, Aspidastraea orientalis KÜHN], eine Entwicklung von Sep-
tenzyklen im Juvenilstadium zu Septenordnungen im Adultstadium vollziehen [Diploctenium ferrumequinum REUSS, Flabellosmilia bisinuatum (REUSS)]
oder während des gesamten ontogenetischen Wachstums eine Septenausbildung in Ordnungen aufweisen [Hydnophora styriaca (MICHELIN), Placosmi-
lia martini (MICHELIN), Placosmilia fenestrata (FELIX) und Phyllosmilia didymophila (FELIX)].

Darüber hinaus ist zu beobachten, dass in solitären Formen der Entwicklungsstand des Septalapparates in Verbindung mit der Korallitgröße von
Bedeutung ist, unabhängig davon, in welcher Korallithöhe der Durchmesser ausgebildet ist. So sind z.B. in Individuen der Aulosmilia aspera (SOWERBY)
28 bis 44 Septen in 12er-Systemen (12+12+s) immer bei einem Korallitdurchmesser von ca. 6 x 4 mm entwickelt; bei einem Durchmesser von ca. 15
x 8 mm sind ungefähr 60 Septen in 12 Systemen zu beobachten (12+12+24+s) und ab einem Kelchdurchmesser von ca. 16 x 8 mm kann eine Sep-
tenentwicklung in 24 Systemen mit mindestens 96 Septen nachvollzogen werden (24+24+48+s). 

Ferner weisen sämtliche Formen in jeweils ihrer gesamten ontogenetischen Entwicklung stabile mikrostrukturelle Gegebenheiten auf. Die Mikro-
struktur, welche im Juvenilstadium beobachtet wird, zeigt sich in jedem nachfolgenden Ontogeniestadium.   

Für sämtliche hier vorgefundene Einzelkorallen sowie koloniale Korallen mit konisch ausgebildetem Korallum wird festgestellt, dass sie keinem line-
aren Wachstum folgen. Somit stellt das Verhältnis der Höhe des Korallums zu seinem Durchmesser kein taxonomisch verwertbares Kriterium dar. 

©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at



Betroffen sind die Formen Aulosmilia aspera (SOWERBY), Peplosmilia latona (FELIX), Placosmilia martini (MICHELIN), Phyllosmilia didymophila (FELIX), Diploc-
tenium ferrumequinum REUSS, Flabellosmilia bisinuatum (REUSS), Acrosmilia elongata (REUSS) und Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS).

Erstmalig werden die Taxa Actinastrea elongata ALLOITEAU, Columactinastrea pygmaea (FELIX), Multicolumnastraea cyathiformis (DUNCAN), Balanophyllia
sp. und Aspidastraea orientalis KÜHN in Ablagerungen der Gosau Gruppe nachgewiesen.

Das Fauneninventar, bestehend aus den folgenden Formen, wird taxonomisch beschrieben:
Actinastrea elongata ALLOITEAU, 1954, Columactinastrea pygmaea (FELIX, 1903), Columactinastrea formosa (GOLDFUSS, 1826), Agathelia asperella REUSS,

1854, Multicolumnastraea cyathiformis (DUNCAN, 1865), Hydnophora styriaca (MICHELIN, 1847), Columastrea striata (GOLDFUSS, 1826), Peplosmilia latona
FELIX, 1903, Placosmilia martini (MICHELIN, 1846), Placosmilia fenestrata (FELIX, 1900), Cladocora gracilis (D’ORBIGNY, 1850), Dictuophyllia radiata (MICHE-
LIN, 1847), Balanophyllia sp., Heterocoenia verrucosa REUSS, 1854, Heterocoenia grandis REUSS, 1854, Heterocoenia exigua (MICHELIN, 1846), Aulosmilia
aspera (SOWERBY, 1832), Phyllosmilia didymophila (FELIX, 1903), Diploctenium ferrumequinum REUSS, 1854, Flabellosmilia bisinuatum (REUSS, 1854), Orbig-
nygyra tenella (GOLDFUSS, 1826), Acrosmilia elongata (REUSS, 1854), Actinacis parvistella OPPENHEIM, 1930, Brachymeandra leptophylla (REUSS, 1854), Neo-
coeniopsis excelsa (FROMENTEL, 1867), Astraraea media (SOWERBY, 1832), Koilomorpha tenuisepta (REUSS, 1854), Brachyphyllia felixi BARON-SZABO, 2000,
Lophomeandra felixi BEAUVAIS, 1982, Fungiastraea exigua (REUSS, 1854), Dimorphastraea scutellum OPPENHEIM, 1930, Thamnoseris morchella (REUSS,
1854), Synastrea procera (REUSS, 1854), Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS, 1826), Aspidastraea orientalis KÜHN, 1933, Parapolytremacis septifera (GREGO-
RY, 1900) und Polytremacis partschi (REUSS, 1854).

Taxonomy and Ontogeny of Scleractinian Corals of Eastern Alpine Upper Cretaceous Sediments
(Hochmoos Beds, Grabenbach Beds, Gosau Group, Santonian)

Abstract

For the first time the stages of ontogeny of the following coral species from the marls of the Grabenbach and Hochmoos beds (Santonian) of the
Hochmoos-Rußbach, Finstergraben, and Grabenbach areas were investigated:   

Columactinastrea pygmaea (FELIX), Columactinastrea formosa (GOLDFUSS), Cladocora gracilis (D’ORBIGNY), Agathelia asperella REUSS, Hydnophora styriaca
(MICHELIN), Peplosmilia latona (FELIX), Placosmilia martini (MICHELIN), Placosmilia fenestrata (FELIX), Aulosmilia aspera (SOWERBY), Phyllosmilia didymophila
(FELIX), Diploctenium ferrumequinum REUSS, Flabellosmilia bisinuatum (REUSS), Acrosmilia elongata (REUSS), Actinacis parvistella OPPENHEIM, Fungiastraea exi-
gua (REUSS, 1854), Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS) und Aspidastraea orientalis KÜHN.   

In their earliest stages of ontogeny these corals have a well-defined wall and axial region. The only exception might be Agathelia asperella REUSSin
which the early stages of ontogeny are probably characterized by unclear wall structures, consolidating during later stages of its ontogeny.   

In these species the septal apparatus develops in one of three ways: The development of the septal apparatus can be in cycles in each stage of onto-
geny [Columactinastrea pygmaea (FELIX), Columactinastraea formosa (D’ORBIGNY), Agathelia asperella REUSS, Peplosmilia latona (FELIX), Cladocora gracilis
(D’ORBIGNY), Aulosmilia aspera (SOWERBY), Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS), Acrosmilia elongata (REUSS), Actinacis parvistella OPPENHEIM, Aspidastraea
orientalis KÜHN], or in cycles in the initial stage transforming to a septal arrangement in size orders in the adult stage [Diploctenium ferrumequinum REUSS,
Flabellosmilia bisinuatum (REUSS)], or develops in size orders throughout the entire ontogenetical growth [Hydnophora styriaca (MICHELIN), Placosmilia
martini (MICHELIN), Placosmilia fenestrata (FELIX) und Phyllosmilia didymophila (FELIX)].

In solitary forms the development of the septal apparatus is closely related to the size of the corallite diameter, but is insignificant to the height of
the corallum, e.g. in individuals of  Aulosmilia aspera (SOWERBY) 28 to 44 septa in 12 systems (12+12+s) always occur when a corallite is around 6 x 4
mm in diameter; about 60 septa in 12 systems (12+12+24+s) are present in a corallite of about 15 x 8 mm in diameter, and in corallites having a dia-
meter of 16 x 8 mm or larger with at least 96 septa a septal development in 24 systems are present (24+24+48+s). 

Throughout the entire ontogenetical growth in the corals the same microstructural development can be observed: The microstructure which is pre-
sent in the initial stage of an individual occurs in each of the following ontogenetical stages.

In all of the solitary corals as well as in colonial forms having a conical corallum a non-linear growth occurs. Therefore, the relation between the
height of the corallum to its diameter cannot be used as a taxonomical criteria. This has been confirmed in the following taxa: Aulosmilia aspera
(SOWERBY), Peplosmilia latona (FELIX), Placosmilia martini (MICHELIN), Phyllosmilia didymophila (FELIX), Diploctenium ferrumequinum REUSS, Flabellosmilia bisi-
nuatum (REUSS), Acrosmilia elongata (REUSS) and Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS).

For the first time the taxa Actinastrea elongata ALLOITEAU, Columactinastrea pygmaea (FELIX), Multicolumnastraea cyathiformis (DUNCAN), Balanophyllia
sp., and Aspidastraea orientalis KÜHN are found in sediments of the Gosau Group. 

The coral fauna which is taxonomically described consists of the forms:
Actinastrea elongata ALLOITEAU, 1954, Columactinastrea pygmaea (FELIX, 1903), Columactinastrea formosa (GOLDFUSS, 1826), Agathelia asperella REUSS,

1854, Multicolumnastraea cyathiformis (DUNCAN, 1865), Hydnophora styriaca (MICHELIN, 1847), Columastrea striata (GOLDFUSS, 1826), Peplosmilia latona
FELIX, 1903, Placosmilia martini (MICHELIN, 1846), Placosmilia fenestrata (FELIX, 1900), Cladocora gracilis (D’ORBIGNY, 1850), Dictuophyllia radiata (MICHE-
LIN, 1847), Balanophyllia sp., Heterocoenia verrucosa REUSS, 1854, Heterocoenia grandis REUSS, 1854, Heterocoenia exigua (MICHELIN, 1846), Aulosmilia
aspera (SOWERBY, 1832), Phyllosmilia didymophila (FELIX, 1903), Diploctenium ferrumequinum REUSS, 1854, Flabellosmilia bisinuatum (REUSS, 1854), Orbi-
gnygyra tenella (GOLDFUSS, 1826), Acrosmilia elongata (REUSS, 1854), Actinacis parvistella OPPENHEIM, 1930, Brachymeandra leptophylla (REUSS, 1854),
Neocoeniopsis excelsa (FROMENTEL, 1867), Astraraea media (SOWERBY, 1832), Koilomorpha tenuisepta (REUSS, 1854), Brachyphyllia felixi BARON-SZABO,
2000, Lophomeandra felixi BEAUVAIS, 1982, Fungiastraea exigua (REUSS, 1854), Dimorphastraea scutellum OPPENHEIM, 1930, Thamnoseris morchella (REUSS,
1854), Synastrea procera (REUSS, 1854), Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS, 1826), Aspidastraea orientalis KÜHN, 1925, Parapolytremacis septifera (GREGO-
RY, 1900), and Polytremacis partschi (REUSS, 1854).
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2. Einleitung
Dokumentationen von Ontogeniestadien fossiler Scle-

ractinier finden sich in der Literatur eher vereinzelt seit der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (z.B. ALLOITEAU, 1936;
ILJINA, 1970; SIKHARULIDZE, 1975, TURN©EK, 1978). Diese
Darstellungen beschränken sich fast ausschließlich auf
reine Illustrationen der Morphologie einzelner ontogeneti-
scher Stadien solitärer Formen, ohne ihre möglichen Kon-
sequenzen für die Taxonomie näher zu diskutieren. So
stützt sich bis heute die taxonomische Zuordnung von fos-
silen Scleractiniern fast ausschließlich auf die Bestimmung
des letzten am Individuum festgestellten Stadiums.   

Die Ablagerungen, welche die Gosau-Gruppe formen,
sind für ihre Korallenvorkommen bereits seit 2 Jahrhunder-
ten bekannt. Eine der ersten diesbezüglichen Ausführun-
gen wurde von SEDGWICK & MURCHISON (1832) mit Koral-
lenidentifikationen von SOWERBY geliefert. Es folgten wei-
tere Erwähnungen von Korallen in der Gosau (z.B. GOLD-
FUSS, 1826-33; PETERS, 1852), bis mit der Arbeit von
REUSS (1854) die erste Monographie erschien und dadurch
den Korallenreichtum für die „Gosau“ manifestierte. Seither
sind regelmäßig Arbeiten ausgeführt worden, welche einer-
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seits die taxonomische Diversität der Scleractinier in der
„Gosau“ immer wieder aufzeigten (FELIX, 1903a; OPPEN-
HEIM, 1930; BEAUVAIS, 1982; BARON-SZABO, 1997, 1999)
und andererseits die „Gosau“ jedoch auch als für die Koral-
len signifikant schwierigen Ablagerungsraum darstellen
(HÖFLING, 1985, 1989; SANDERS & BARON-SZABO, 1997;
BARON-SZABO, 1997). Jüngste Untersuchungen an ausge-
wählten Korallen der „Gosau“ befassen sich erstmalig
intensiv mit der Feststellung der Mikrostruktur sowie bio-
chemischer Kriterien in meandriniiden Gruppen der
„Gosau“ (SORAUF, 1999).   

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht in der taxono-
mischen Erfassung der Korallenvergesellschaftung der
Gosau-Lokalitäten Hochmoos-Rußbach, Finstergraben
und Grabenbach  sowie in der Untersuchung der Ontoge-
niestadien von geeigneten scleractinen Korallen dieser
Gebiete mit Hilfe der Analyse des Korallums in verschiede-
nen ontogenetischen Levels und der Erfassung ihrer
makroskopischen und mikroskopischen Strukturen.

Das Material ist an der Geologischen Bundesanstalt in
Wien inventarisiert.

3. Lokalitäten und Stratigraphie

Die Korallen wurden 3 Gebieten
entnommen: Hochmoos-Rußbach,
Finstergraben und Grabenbach
(Abb. 1). Der Hauptanteil des bear-
beiteten Materials entstammt dem
Arbeitsgebiet Hochmoos-Rußbach,
welches sich ca. 60 km südlich von
Salzburg befindet (Abb. 1). Hier
wurden die Korallen 2 Gräben ent-
nommen (Abb. 3), deren Einzugs-
gebiete im Norden vom Rußbach,
im Osten vom Gebiet des Hoch-
moos, im Westen vom Nefgraben
und im Süden von der Schattau-
forststraße begrenzt werden. Wei-
tere Arbeitsgebiete liegen sowohl
am E- als auch am SE-Hang der
Ortschaft Gosau und stellen einen
Teil des Grabenbachs sowie des
Finstergrabens dar (Abb. 1). In den
Gebieten wurde das Probenmateri-
al aus Mergeln mit wenigen bio-
klastischen Lagen hauptsächlich
als freigewittertes Bachsediment
geborgen. Eine horizontierte Pro-
bennahme war nicht möglich.

Stratigraphisch gehört das Mate-
rial zu den Hochmoos- und Gra-
benbachschichten (Abb. 2), welche
dem Santon zugesprochen werden
(PLÖCHINGER, 1982).

4. Methoden
Zur Bestimmung bzw. makro-

strukturellen Einschätzung des
Materials wurden Dünnschliffe
angefertigt, wobei das größte

Abb. 1.
Lage der Arbeitsgebiete der Gosau-Lokalitä-
ten Hochmoos-Rußbach (X), Grabenbach
(G) und Finstergraben (F).
Die Forststraße 215 stellt die sogenannte
„Schattauforststraße“ dar.
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Abb. 2.
Geologische Karte des Arbeitsgebietes.
Das Material entstammt den Hochmoosschichten (in den Gebieten Hochmoos-Rußbach „H“ und Finstergraben „F“) sowie den Grabenbachschichten
(Gebiet Grabenbach „G“). Beide Schichten werden dem Santon zugeordnet (PLÖCHINGER, 1982).

Gewicht auf die Auswertung der Querschliffe lag. Soweit
es der Zustand der Exemplare zuließ, erfolgten Schnittan-
fertigungen in diversen Levels der einzelnen Individuen. Je
nach Größe der Stücke konnten bis zu 14 Horizontalschlif-

fe pro Exemplar erstellt werden. Zusätzlich wurden Longi-
tudinalschnitte zur Auswertung herangezogen. In einigen
Fällen erschien es ratsam, die Individuen vor Schnittanfer-
tigung in Harz einzugießen. Die mikrostrukturelle Untersu-
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Abb. 3.
Aufschlussfotos des Gebietes Hochmoos-Rußbach.
A zeigt den nördlichen Aufschluss mit Blick nach Westen; B (Vorder- und Mittelgrund) zeigt den östlichen Aufschluss mit Blick nach Norden.

chung der Korallen stützt sich besonders auf die Analyse
der Dünnschliffe, untergeordnet auf Erkenntnisse, welche
mit Hilfe des Rasterelektronenmikroskops gewonnen wur-
den. 

5. Erhaltung des Materials
und Probleme

bei der Bestimmung
Das vorliegende Material wird hauptsächlich von Korallen

gestellt, welche in aragonitischer Erhaltung vorliegen bzw.
eine vorwiegend aragonitische Präservation mit wenigen
partiell auftretenden Rekristallisationen zeigen. Daneben
standen Exemplare mit komplett oder großteils rekristalli-
sierten Skeletten zur Verfügung. Der Hauptanteil der Fau-
nen wird von Einzelkorallen gebildet, wobei erhaltungsbe-
dingt in dem Material teilweise die frühesten ontogeneti-
schen Stadien nicht mehr beobachtet werden konnten.
Zum Teil waren entsprechende Bereiche weggebrochen.
Eine weitere Einschränkung für die Auswertung ergab sich
durch den Einfluss der Tätigkeit bohrender Organismen,
welche in einigen Fällen den Verlust größerer Bereiche der
jüngsten ontogenetischen Stadien bedeutete. 

Die Faunen werden deutlich von Einzelkorallen domi-
niert. Dieses Ergebnis ist keine Folge gezielter Sammel-
technik, sondern spiegelt die Zusammensetzung wider, in
welcher die Sedimente vorgefunden wurden. Für die Unter-
suchung der Ontogeniestadien eigneten sich hauptsäch-
lich solitäre Korallen.

6. Systematischer Teil
6.1. Verwendete systematische Einteilung

Die Klassifikation zur Zuordnung der Gattungen stellt
eine Kombination aus verschiedenen unterschiedlichen
Modellen dar: 

Taxonomische Levels, welche durch VAUGHAN & WELLS
(1943) definiert wurden, beziehen sich auf die Unterord-
nung Faviina sowie auf die Familien Faviidae, Haplaraei-
dae, Meandrinidae und Actinacididae. Spätere durch ALLO-
ITEAU (1952a) eingeführte Modifikationen betreffen die
Unterordnungen Archaeocoeniina und Stylinina sowie die
Familien Actinastreidae, Columastreidae, Placocoeniidae,
Placosmiliidae und Andemantastraeidae. Weitere Verän-
derungen der Organisation der Korallenklassifikation ent-
standen durch die Arbeiten von WELLS (1956): Unterord-
nung Fungiina; L. & M. BEAUVAIS (1975): Familie Agathelii-
dae; RONIEWICZ (1976): Unterordnung Rhipidogyrina,
Familie  Rhipidogyridae; MORYCOWA & RONIEWICZ (1990):
Familie Cladophylliidae; MORYCOWA & RONIEWICZ (1995):
Unterordnung Microsolenina, Familien Latomeandridae,
Cunnolitidae, Synastreidae; und BARON-SZABO (2000):
Familie Brachyphylliidae.

6.2. Definition beschreibender Begriffe
und Maßeinheiten

Falls im Text nicht anders dargestellt, wird hier der Termi-
nologie nach VAUGHAN & WELLS (1943),  WELLS (1956) und
ALLOITEAU (1957) gefolgt. Abweichungen hiervon betreffen
besonders mikrostrukturelle Entwicklungen sowie Ausbil-
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dungen der Wand, welche sensu RONIEWICZ & MORYCOWA
(1989), MORYCOWA & RONIEWICZ (1994, 1995), CUIF &
PERRIN (1999) und RONIEWICZ & STOLARSKI (1999) betrach-
tet werden (siehe auch Kapitel 6.3).

Bei der Beschreibung der Korallenfaunen wurden folgen-
de Abkürzungen benutzt:
d: Kelchdurchmesser, maximaler bzw. minimaler (Abb. 4); 
dl: Durchmesser des Lumens;
c-c: Abstand der Kelchzentren voneinander;
s: Anzahl der Septen je Kelch;
S1, S2, etc.: Septen des ersten Zyklus, des 2., etc.;
s/mm: Anzahl der Septen auf x mm;
col-col: Abstand der Collines voneinander;
h: Höhe des Korallums; falls nicht anders erklärt, beziehen

sich die Angaben zum maximalen und minimalen Koral-
litdurchmesser auf das letzte an den Exemplaren fest-
gestellte Stadium der Ontogenie; die Korallithöhe bei
Individuen mit abgerollten Initialstadien wurde per Inter-
polation ermittelt (h*), wobei als Grundlage vollständig
erhaltene Exemplare dienten;

H: Abstand von den unteren Extremitäten bis zum oberen
Bereich des Korallums (bezogen auf das fächerartige
Wachstum der Form Diploctenium, siehe Abb. 5).

angezogen. In der Literatur finden sich jedoch weiterhin
zahlreiche Beschreibungen von Scleractiniern mit Determi-
nationen, welche sich ausschließlich auf die Makrostruktur
stützen, wenn keine Mikrostruktur erhalten ist. Dies stellt
eine bis heute allgemein anerkannte Vorgehensweise für
die Korallenbestimmung dar, wodurch deutlich wird, dass
eine direkte Korrespondenz zwischen mikrostruktureller
und makrostruktureller Ausbildung vorausgesetzt und dar-
über hinaus eine Stabilität bezüglich der Entwicklung zwi-
schen Mikro- und Makrostruktur angenommen wird. Die
makroskopische Ausbildung eines Taxons wird also als
Folge ganz spezifischer mikrostruktureller Gegebenheiten
vorausgesetzt. Jüngste Untersuchungen zeigen jedoch,
dass die Makrostruktur offensichtlich nicht als Konsequenz
einer einzigen mikrostrukturellen Entwicklung steht. So
stellte z.B. STOLARSKI (1999) innerhalb der Gattung Schizo-
cyathus eine große intraspezifische Variation bezüglich der
Verteilung septaler Kalzifikationszentren sowie der Bildung
der Wandtypen fest. Darüber hinaus sind in den letzten
Jahren für verschiedene Gruppen mikrostrukturelle Muster
dokumentiert worden, welche mit den bislang definierten
nicht übereinstimmen:

Nach MORYCOWA & RONIEWICZ (1994) werden die Koral-
len mit trabekulärem Skelett sowohl nach der Organisa-
tionsform der Trabekel (einfach, zusammengesetzt oder
divergent) als auch nach ihrer Größe unterschieden. So
besitzen Minitrabekel eine definierte Größe von maximal
50 µm; mittelgroße Trabekel erreichen 100 µm und Groß-
trabekel liegen über 100 µm. Dieser recht kategorischen
Einteilung stehen sehr abweichende Beobachtungen
gegenüber. So ergaben z.B. Untersuchungen an Exempla-
ren der Koloniekoralle Favia fragum (ESPER) durch CUIF &
PERRIN (1999) sowie an verschiedenen meandriniiden Ein-
zelkorallen bearbeitet durch SORAUF (1999) die Existenz
mikrostruktureller Gegebenheiten, welche keine Gruppie-
rung in die o.g. Organisationsformen zuließen. Letztere
Autoren beschränkten sich daher auf Darstellung der
Mikrostruktur ohne entsprechende Terminologie zu benut-
zen (Abb. 6). 

Abb. 4.
Bei der Beschreibung benutzte Abkürzungen.
maximaler [d(max)] bzw. minimaler [d(min)] Kelchdurchmesser; c-c:
Abstand der Kelchzentren voneinander; S1, S2, etc.: Septen des ersten
Zyklus, des 2., etc..

Abb. 5.
Diagrammdarstellung der Morphologie eines Exemplars der Gattung
Diploctenium BRUGUIÈRE.
h: Abstand gemessen von der Ansatzstelle des Korallums zum oberen
Bereich; H:  Abstand von den unteren Extremitäten bis zum oberen Bereich
des Korallums; d (max): maximaler Korallitdurchmesser.

Zur Mikrostruktur
Den besonders in jüngerer Zeit festgestellten Erkenntnis-

sen bezüglich der Mikrostruktur wird große Bedeutung bei-
gemessen und in immer stärkerem Maße werden sie als
Grundlage zur Definition z.T. hoher taxonomischer Ni-
veaus (z.B. die Unterordnung Microsolenina MORYCOWA &
RONIEWICZ, 1995) bis hin zur Organisierung gesamter
Klassifikationen für die Scleractinia (BEAUVAIS, 1981) her-

Abb. 6.
Mikrostruktur eines Septums am Beispiel der Favia fragum (ESPER).
A) REM Fotomosaik, welches das Septum vom costalen (rechts) zum axi-

alen (links) Bereich zeigt.
B) Sketch von A: c.c: Kalzifikationszentren; i.l.: Grenze der Anwachslinie;

j.f.: Sutur von Fibren benachbarter Wachstumseinheiten; s.f.: Bündel
aragonitischer Fibren.

Maßstab: 200 µm (verändert nach CUIF & PERRIN, 1999).

Von sämtlichen Korallenbearbeitern wird der Mikrostruktur
weiterhin eine der Schlüsselfunktionen für phylogenetische
Interpretationen der scleractinen Korallen zugesprochen.

Aufgrund der bislang in der Korallenforschung gewonne-
nen Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass
sowohl die direkte Korrespondenz zwischen mikrostruktu-
reller und makrostruktureller Ausbildung als auch die Frage
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nach der Stabilität bezüglich der Entwicklung zwischen
Mikro- und Makrostruktur für jedes einzelne Taxon
getrennt erarbeitet werden sollte. 

Juvenilstadium – Adultstadium
Angaben, welche mit Adultstadium bzw. Juvenilstadium
gekennzeichnet sind, können  unterschiedliche Parameter
beschreiben:
– In Einzelkorallen beziehen sich die Angaben auf das

ontogenetisch späte bzw. frühe an den Individuen fest-
gestellte Stadium, wobei die größten Exemplare der
Population als Maßstab dienten für die Feststellung,
Unterscheidung und Gruppierung einzelner Ontogenie-
stadien.

– In Korallenkolonien steht einerseits das Alter der
gesamten Kolonie mit der Basis als Initialstadium, ande-
rerseits besitzen auch die einzelnen Polypare ein
eigenes Juvenil- und Adultstadium. Im Verlaufe der
Entwicklung der Kolonie wachsen ständig Polypare nach,
sodass unabhängig vom Alter der Kolonie juvenile und
adulte Kelche nebeneinander existieren bzw. existieren
können. In Kolonien mit reger Knospungstätigkeit werden
im Mittel Kelche mit geringerer Größe auftreten als in
Kolonien mit stark eingeschränkter Vermehrungsrate. Im
Nachfolgenden wird für jeden Fall getrennt beschrieben,
in welcher Weise entsprechende Termini verstanden
werden.
Als Adultstadium eines Polypars wird hier jenes betrach-

tet, bei welchem die Dimensionen spezifischer Skelettele-
mente stabil bleiben (z.B. die Septenausbildung von 8
dominanten und 8 mit ihnen alternierenden Septen bei
einem maximalen Korallitdurchmesser von 1,8 mm in der
Columactinastrea pygmaea). Das Juvenilstadium bezeichnet je-
des jüngere Stadium, wobei teilweise darüber hinaus noch
in frühe und mittlere (Übergang zum Adultstadium) Juvenil-
stadien unterschieden wurde.

6.3. Definition einzelner Skelettelemente
und Strukturen

❍ Anastomosis
Fusion von Septen jüngerer Zyklen mit Septen älterer
Zyklen.

❍ Auricula
Halbmondförmige Entwicklung von Septeninnenrän-
dern. Nach GILL (1977) stellt die Entwicklung von
Auriculae ein typisches Merkmal der Vertreter styli-
nider Gruppen dar (Abb. 7).

❍ Carinae
Spitze, laterale Septenornamentierungen, welche in
vertikal angeordneten Reihen stehen.   

❍ Coenenchym
Sammelbegriff für sowohl Coenosteum als auch
Coenosarc (Coenosarc = der die Koralliten verbinden-
de, kalkabscheidende Weichkörper).   

❍ Coenosteum
Skelettbildungen zwischen den individuellen Koralliten
einer Kolonie.   

❍ Collis
Vertikal erhobene distale Bereiche von Kelchreihen
(plural: Collines).

❍ Columella
Kalkige Axialstruktur, welche durch unterschiedliche
Modifikationen der axialen Septenenden geformt wird,
wodurch verschiedene Strukturen entstehen (Abb 8).
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Abb. 7.
Schematische Darstellung der Innenenden stylinider Septen.
A: Auricula; SW: septothekale Wand; S1, S2, etc.: Septen des ersten Zyk-
lus, des zweiten Zyklus, etc. (verändert nach GILL, 1977).

Abb. 8.
Schematische Darstellung einiger Axialstrukturen der scleractinen Korallen.
A: spongiös oder trabekulär; B: papillös; C: lamellar; D: styliform.
Während A die axiale Struktur darstellt, welche am stärksten mit den Sep-
ten in Verbindung steht, bezeichnen die in B, C und D gezeigten Columel-
len selbständigere Axialstukturen.

❍ Costa
Verlängerung des Septums auf der Außenseite der
Korallitwand.

❍ Dissepiment
Gewölbte Platte, welche einen zystenartigen Ein-
schluss bildet (tabulat = flach und ausgedehnt,
vesikulär = gebläht-bläschenförmig).

❍ Dissepimentarium
Reichlich im peripheren Bereich des Koralliten auftre-
tende Dissepimente.

❍ Endothek
Sammelbezeichnung für die innerhalb des Koralliten
auftretenden Dissepimente.

❍ Epithek
Ausdehnung der Basalplatte, welche den Koralliten als
glatte Schicht umgibt.

❍ Exothek
Sammelbezeichnung für die außerhalb des Koralliten
auftretenden Dissepimente.

❍ Granula
Dornig erscheinende Ornamentierung auf der lateralen
Septenfläche.

❍ Korallit
Exoskelett, welches von einem Polypen gebildet wird.

❍ Kalzifikationszentrum
Zentralbereich eines Trabekels, wobei dessen
Gesamtgröße nicht bestimmt werden kann.

❍ Lacunes
Entwicklung von Poren in der Korallitwand.

❍ Meniane
Diskontinuierliche Serie von Pennulae.

❍ Montikel
In Größe stark reduzierte Collines; höckerartig
erscheinend.
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❍ (Septen-)Ordnung
Zuordnung der Septen nach ihrer Größe, nicht nach
ihrer Entwicklung in Reihenfolge der ontogenetischen
Stadien.

❍ Palus
Vertikale Lamelle oder Säulchen als sekundäre Sep-
tenbildung; kreisförmig um die Columella angeordnet.

❍ Paliformer Lobus
Palusartiger Fortsatz des inneren Septenendes.
Anmerkung: FOSTER (1986) untersuchte paliforme
Strukturen (Pali und paliforme Loben) in u.a. Porites und
Goniopora. Sie stellte fest, dass in Koralliten derselben
Kolonie die Anzahl von Pali bis zu 30 % varieren kann
und eine intraspezifische Variation von bis zu 40 %
möglich ist. Ähnliche Ergebnisse erzielte CAIRNS
(1997). Basierend auf cladistischen Analysen solitärer
(turbinoliider) Gattungen folgerte er einen sehr
eingeschränkten taxonomischen Wert für axiale Struk-
turen wie z.B. Pali und Columella. Auch für weitere
Gattungen (z.B. Columactinastrea und Columastrea) sind
diesbezügliche Abweichungen von den Originaldia-
gnosen bereits diskutiert worden (BARON-SZABO &
GONZALEZ-LEÓN, 1999, u.a.).

❍ Parathek
Aus Dissepimenten gebildete Korallitwand.

❍ Pennulae
Schaufelartig geformte Ornamentierungen auf der late-
ralen Septenfläche (Abb. 9).

extracalicinaler Vermehrung können betroffen sein wie
anhand der ontogenetischen Entwicklung der Arten
Columactinastrea pygmaea (FELIX) und C. formosa (GOLDFUSS,
1826) zu beobachten ist. Ein entscheidender Unter-
schied zu den Septenordnungen besteht jedoch in der
Anzahl der Septen, welche bei Ordnungen unbegrenzt
sein kann. Unter Septenzyklen werden hier jene Septal-
entwicklungen verstanden, bei denen die Anzahl der
Septen, welche im ausgewachsenen Zustand in Länge
und Größe identisch sind, stabil bleibt.

❍ Septothek
Korallitwand aus dichtstehenden oder im Außenbe-
reich verdickten Septen (Kombination aus Eutheka und
Pseudotheka sensu MORI et al. [1977], welche im vor-
liegenden Material in denselben Stücken parallel
auftreten).

❍ Septum
Radial oder bilateral angeordnetes Vertikalelement im
Polyparinneren.

❍ Synaptikel
Horizontale, stangenartig ausgebildete Septenverbin-
dung (siehe Abb. 9).

❍ Synaptikulothek
Aus Synaptikeln gebildete Korallitwand.

❍ Trabekel
Mikrostrukturelles Säulchen aus radial angeordneten
kalkigen Fasikeln, welche die Skelettelemente auf-
bauen (siehe Abb. 9).

6.4. Systematische Beschreibungen
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Abb. 9.
Schematische Darstellung von Pennulae am Beispiel einer microsoleniden
Koralle: die Pennulae erscheinen als paarig ausgebildete, gerippte Leisten,
welche sich schaufelartig nach oben wölben und hier in diskontinuierlichen
Serien (Menianae) arrangiert stehen.
Verändert nach GILL & COATES (1977).

❍ Perithek
Exothekale Verlängerungen des Septalsystems
(Costae) mit Dissepimenten.

❍ Septenzyklus
Nach WELLS (1956): Septen, welche zu dem onto-
genetisch selben Stadium gehören. Diese Definition ist
sehr missverständlich und hätte für zahlreiche Formen
die Konsequenz, ihre Septenentwicklung nicht mehr
als Zyklen, sondern als Ordnungen bezeichnen zu
müssen. Besonders betroffen sind Taxa mit intracalici-
naler Vermehrung, da hier Septen ontogenetisch jün-
gerer Stadien nachwachsen und die Funktion eines
Teils der ehemals vorhandenen alten Septen über-
nehmen (siehe z.B. Kapitel „Ontogenetische Entwick-
lung“ der Cladocora gracilis). Jedoch auch Korallen mit

Typusar t :  Astrea geminata GOLDFUSS, 1826.

Zur  Gat tung Act inast rea D’ORBIGNY:   Diagnose an-
hand des Originalmaterials:
„Korallum kolonial, massiv oder dendroid, aber subce-
rioid; bei den massiven Formen ist die Unterseite
gewöhnlich mit einer Holothek bedeckt, ihre Oberseite
konvex oder fast flach; Polypare prismatisch, im Allge-
meinen sehr klein, ohne Perithek mit der Wand direkt
aneinander grenzend; Wand septothekal ... Endothek
auf einige Dissepimente in der Peripherie des Lumens
beschränkt; Septen kompakt, normalerweise noncon-
fluent oder subconfluent an der calicinalen Oberfläche, in
variablen Radiärsystemen entwickelt (4, 5, 6, 8, 10, 12),
seltener von einer bilateralen Symmetrie überlagert ...
Septaloberrand mit einer kleinen Anzahl von gerundeten
Körnern besetzt … Septenseitenflächen mit zahlreichen
spiniformen Granulae bestückt, welche jedoch nicht zu
Synaptikeln werden; innere Septenenden sind geschwol-
len oder cuneiform und verwachsen mit der Columella
… Columella styliform … Vermehrung generell intercali-
cinal, seltener intracalicinal … “

Actinastrea elongata ALLOITEAU, 1954
Taf. 1, Fig. 5

*1954a Actinastrea elongata: ALLOITEAU, S. 41, Taf. 1, Fig. 10,
Taf. 7, Fig. 4.

Klasse:
Unterklasse:
Ordnung:
Unterordnung: 

Familie:

Gattung:

Anthozoa EHRENBERG, 1834
Zoantharia BLAINVILLE, 1830
Scleractinia BOURNE, 1900
Archaeocoeniina ALLOITEAU, 
1952
Actinastraeidae ALLOITEAU,
1952
Actinastrea D’ORBIGNY, 1849
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v2000 Actinastrea elongata ALLOITEAU: BARON-SZABO, S. 96, Taf. 1,
Fig. 6.

Dimensionen:  d (max): 2,2–3,2 mm; d (min): 1,5–2,8
mm; c-c: 1,7–2,8 mm; s: 20 (10s1+10s2); Größe der
Exemplare: 15 mm im Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Kleine, cerioide,
massiv-subhemisphärische Kolonie mit unregelmäßig
polygonalen Koralliten. Die Costosepten sind kompakt,
nonconfluent, selten subconfluent und in 2 kompletten
Zyklen in 10er-Systemen arrangiert. Septen des ersten
Zyklus verlängern sich bis zum Kelchzentrum, wo sie
miteinander verschmelzen. Die Septen des zweiten
Zyklus sind erheblich schlanker und erreichen maximal
die halbe Länge der ältesten Septen. Teilweise ist Ana-
stomosis von S2 nach S1 zu beobachten. Die lateralen
Flächen der Septen sind mit sehr feinen, spiniformen
Granulae bestückt. Daneben sind vereinzelt auf den
Septenseiten von S1 große, gerundete Granulae zu
beobachten. Im Allgemeinen ist die styliforme Columella
mit den Septeninnenrändern der Septen des ersten
Zyklus verschmolzen. Die Wand ist septothekal, stellen-
weise synaptikulothekal. Lacunes treten unregelmäßig
verteilt auf. Die Endothek besteht aus dünnen, vesikulä-
ren Dissepimenten.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die mikrostrukturel-
le Entwicklung der Septen zeigt isolierte Kalzifikations-
zentren kleiner und mittelgroßer Trabekel, welche in
Abständen von 20 bis 100 µm voneinander entfernt sind.
Die Trabekel können, zu Cluster arrangiert, Verdickun-
gen formen, welche im Schliffbild als große, gerundete
Granulae mit bis zu 400 µm im Durchmesser erkennbar
sind. Häufig ist das Auftreten von kleinen Sekundärtra-
bekeln, welche feine, spiniforme Granulae bilden, zu
beobachten. Diese Granulae ragen 10 bis 80 µm über
der Septenseitenfläche hervor. Zum Wandbereich hin
verstärkt sich die Entwicklung von mittelgroßen und gro-
ßen Trabekeln. Die Wand besteht aus kleinen, mittelgro-
ßen und großen Trabekeln. Der Abstand der Kalzifika-
tionszentren liegt zwischen 10 und 300 µm.

Anmerkung:  Aussagen zur ontogenetischen Entwicklung
können aufgrund des ungenügenden Erhaltungszustan-
des nicht erfolgen.

Mater ia l :  273/I; 45/II.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Obercampan-Maastricht von der
Region Vereinigte Arabische Emirate/Oman, Campan
von Frankreich.

Gattung: Columactinastrea ALLOITEAU, 1952
Typusar t :  Columactinastrea rennensis ALLOITEAU, 1952

Zur  Gat tung Columact inast rea ALLOITEAU:  Nach ALLOI-
TEAU (1957: 57) wird die Gattung Columactinastrea durch
folgende Merkmale charakterisiert:
„Cerioide Kolonie; Kelche sind, wie in der Gattung Acti-
nastrea, durch eine septothekale Wand miteinander ver-
bunden; Costosepten sind kompakt, frei; Columella styli-
form, mitunter verlängert; styliforme Pali sind vor S1 und
kronenartig um die Columella arrangiert; Endothek ist
spärlich entwickelt.“

Columactinastrea pygmaea (FELIX, 1903)
Taf. 1, Fig. 1, 3, 4, 6; Taf. 2, Fig. 1–7

*1903b Astrocoenia pygmaea: FELIX, S. 54, Taf. 3, Fig. 4–5.
*1914b Astrocoenia pygmaea FELIX: FELIX, pars 7, S. 235.
*1954a Actinastrea pygmaea (FELIX): ALLOITEAU, S. 52, Taf. 4, Fig.

6, Taf. 8, Fig. 2.

v1975 Actinastrea pygmaea (FELIX): BEAUVAIS et al., S. 44, Taf. 4,
Fig. 1a, b.

v1978 Columactinastrea pygmaea (FELIX): TURN©EK & POL©AK, S. 147,
168, Taf. 3, Fig. 1–4.

v1994 Columactinastrea pygmaea (FELIX): TURN©EK, S. 9, Taf. 2, Fig.
1–3.

v1997 Columactinastrea pygmaea (FELIX): TURN©EK, S. 39, Fig. 39A–C.
v1998 Columactinastrea pygmaea (FELIX): BARON-SZABO, S. 130, Taf.

2, Fig. 1.

v2000 Columactinastrea pygmaea (FELIX): BARON-SZABO, S. 98, Taf.
1, Fig. 4, Taf. 2, Fig. 4.

Dimensionen:  d: 1,2–1,8 mm; dl: 0,8–1,2 mm; c-c:
1,2–1,8 mm; s (Adultstadium): 16 (8s1+8 s2); s (Juvenil-
stadien): 12–14 (6s1+6s2 oder 7s1+7s2); Größe der
Exemplare: hemisphärisch: ca. 15 mm im Durchmesser;
multicolumnar: ca. 60 mm hoch und 35 mm im Durch-
messer.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Die Kolonie ist
massiv und subhemisphärisch mit cerioider Korallitan-
ordnung. Die Kelche sind unregelmäßig polygonal im
Querschnitt. Sowohl extracalicinale als auch intracalici-
nale Vermehrung ist zu beobachten. Costosepten sind
kompakt, non- oder subconfluent und in 2 Zyklen in 8er-
Systemen entwickelt. Koralliten in Juvenilstadien weisen
Septenentwicklungen in 4er-, 5er-, 6er- und 7er-Syste-
men auf, welche vorwiegend bilateral arrangiert sind. Die
Septen des ersten Zyklus verlängern sich bis zum Kelch-
zentrum; die des zweiten alternieren regelmäßig in
Länge und Dicke mit ihnen. Axiale Enden der Septen des
ersten Zyklus sind claviform verdickt oder zerfallen zu
Pali. Trabekuläre Verlängerungen, welche von Septenin-
nenrändern beider Ordnungen ausgehen können, stellen
Verbindungen zu benachbarten Septen sowie zur Col-
umella her, wodurch der Axialraum häufig ein netzartiges
Erscheinungsbild erhält. Die Septenseitenflächen sind
mit zahlreichen feinen Granulae bestückt, welche spini-
forme, gerundete oder eine sich verzweigende Form auf-
weisen können. Die Columella ist styliform. In einigen
Koralliten ist sie in Größe stark reduziert und erscheint
als eher unauffälliger Körper inmitten der trabekulären
Septenverlängerungen. Die Wand ist septothekal mit
gelegentlich auftretenden Lacunes. Dünne, vesikuläre
Dissepimente formen die Endothek. 

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die mikrostrukturel-
le Entwicklung der Septen lässt vorwiegend einfache
Minitrabekel in der Größe von knapp 10 bis 40 µm erken-
nen. Dazwischen finden sich mittelgroße, meist einfach
ausgebildete Trabekel mit einem Durchmesser von 50
bis 80 µm. Die Trabekel können in gerader Reihe oder
divergierend angeordnet sein. Die Bildung der auf den
lateralen Seitenflächen stehenden Granulae ist entweder
die Folge der Ausbildung sekundärer Trabekel oder be-
ruht auf der Entwicklung der divergenten Trabekel selbst
oder kann eine Kombination aus beiden Trabekelformen
darstellen. Letztgenannte Kombination gibt sich häufig
als sehr dichte Aufeinanderfolge kleinster Granulae zu
erkennen. Die Granulae ragen 10 bis 60 µm über der
Septenseitenfläche hervor. Die Wand besteht aus mittel-
großen Trabekeln und meist engstehenden Minitrabe-
keln. Der Abstand der Kalzifikationszentren (in Septen
und Wand) liegt zwischen 10 und 90 µm.

Ontogenet ische Entwick lung:  Aus dem frühesten
Besiedelungsstadium, bei welchem das Korallum eine
Basis von ca. 5 mm im Durchmesser aufbaut, bilden sich
Koralliten mit einem maximalen Gesamtdurchmesser
von 1 mm. Die Entwicklung des Septalapparates in 8er-
Systemen wird auf besondere Weise erreicht: Der Aus-
bildung von vier Protosepten folgen unregelmäßige Ein-
schaltungen von Septen mit Bildung einer bilatera-
len Symmetrie in 4er-und 5er-Systemen (Taf. 2, Fig. 1
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und  3). Auch nachfolgende Erweiterung des Septalap-
parates ist durch den Wechsel von Septensystemen
gekennzeichnet. Septenentwicklungen in 6er- und 7er-
Systemen können beobachtet werden (Taf. 2, Fig. 2 und
4). Zeitgleich mit diesen Septen entstehen weitere in
Größe deutlich reduzierte, bis schließlich 8 in Länge und
Dicke dominierende und 8 mit ihnen alternierende Sep-
ten geformt sind (Taf. 1, Fig. 5). Die nun entstandene Bil-
dung in 8er-Systemen stellt das finale Entwicklungssta-
dium des Septalapparates dar (Tabelle 1). 

Anmerkung:  Als im Adultstadium befindliche Koralliten
werden jene betrachtet, in welchen der Septalapparat mit
16 Septen in 8s1+8s2 entwickelt ist.

Mater ia l :  76/I; 259/I; 26/II; 146/II; GB-III.

Vorkommen:  Hochmoos- und Grabenbachschichten,
Hochmoos-Rußbach-Gebiet und Grabenbach, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Santon–Campan von Südfrank-
reich, Kroatien und Slowenien, Campan von Portugal
und Spanien, Obercampan–Maastricht der Region Ver-
einigte Arabische Emirate/Oman.

Columactinastrea formosa (GOLDFUSS, 1826)
Taf. 1, Fig. 2

*1826a Astrea formosa: GOLDFUSS, Bd. 1, S. 111, Taf. 38, Fig. 9.
*1848a Stephanocoenia formosa (GOLDFUSS): MILNE EDWARDS &

HAIME, 3. Ser., Bd. 10, S. 301.
*1851a Stephanocoenia formosa (GOLDFUSS): MILNE EDWARDS &

HAIME, S. 66.
*1854a Stephanocoenia formosa (GOLDFUSS): REUSS, S. 97, Taf. 8,

Fig. 7–9.
*1857a Stephanocoenia formosa (GOLDFUSS): MILNE EDWARDS, Bd. 2,

S. 268.
*1858–61 Stephanocoenia formosa (GOLDFUSS): FROMENTEL, S. 202.
*1881a Stephanocoenia formosa (GOLDFUSS): QUENSTEDT, Bd. 4, S.

895, Taf. 178, Fig. 16–19.
*1881a Columastrea striata (GOLDFUSS): QUENSTEDT, Bd. IV, S.

998, Taf. 182, Fig. 8.
*1898a Stephanocoenia formosa (GOLDFUSS): FELIX, S. 252, Taf. 9,

Fig. 4.
*1903a Astrocoenia orbignyana MILNE EDWARDS & HAIME: FELIX, S.

317, Taf. 24, Fig. 13, 13a.
*1903a Stephanocoenia formosa (GOLDFUSS): FELIX, S. 318, Fig. 59.
pars1914 Astrocoenia orbignyana MILNE EDWARDS & HAIME: FELIX,

pars 7, S. 234.
*1914a Stephanocoenia formosa (GOLDFUSS): FELIX, pars 7, S. 237.
*1930a Astrocoenia orbignyana MILNE EDWARDS & HAIME: OPPENHEIM,

S. 467, Taf. 44, Fig. 5.
*1930a Stephanocoenia formosa (GOLDFUSS): OPPENHEIM, S. 473.
?1937a Stephanocoenia formosa (GOLDFUSS): BATALLER, S. 275.
*1941a Stephanocoenia germaini: ALLOITEAU, S. 81, Taf. 29, Fig. 2–4.
?1954a Stephanocoenia formosa (GOLDFUSS): KOLOSVÁRY, S. 112,

Taf. 13, Fig. 8–9.
*1978a Columactinastraea formosa (GOLDFUSS): TURN©EK & POL©AK,

S. 148, 168, Taf. 4, Fig. 3.
*1982a Columactinastraea formosa (GOLDFUSS): BEAUVAIS, Bd. 1, S.

27, Taf. 1, Fig. 6–7.

Dimensionen:  d (Adultstadium): 1,5–2,5 mm; d (Initial-
stadium): 1–1,5 mm; c-c: 1,5–3 mm; s (Adultstadium): 16
+ s (8s1+8s2+s3); Größe der Exemplare: bis 10 cm im
Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Die Kolonie ist
massiv und columnar mit Koralliten in cerioider Anord-
nung. Die Kelche sind unregelmäßig polygonal im Quer-
schnitt. Vermehrung erfolgt vorwiegend extracalicinal;
selten ist auch intracalicinale Knospung zu beobachten.
Costosepten sind kompakt, non- oder subconfluent und
in 2 Zyklen in 8er-Systemen entwickelt. In einigen Kel-
chen finden sich Septen eines beginnenden 3. Zyklus.
Koralliten im Initialstadium weisen Septenentwicklungen
in 4er-, 6er- und 7er-Systemen auf, welche sowohl radial
als auch bilateral arrangiert sein können. Die Septen des

ersten Zyklus verlängern sich bis zum Kelchzentrum; die
des zweiten alternieren unregelmäßig in Länge und
Dicke mit ihnen. Axiale Enden der Septen des ersten
Zyklus sind claviform verdickt oder zerfallen zu Pali. Tra-
bekuläre Verlängerungen, welche von Septeninnenrän-
dern beider Zyklen ausgehen können, stellen Verbindun-
gen zu benachbarten Septen sowie zur Columella her,
wodurch der Axialraum mitunter ein netzartiges Erschei-
nungsbild erhält. Pali können vor Septen sämtlicher
Zyklen auftreten. Die Septenseitenflächen sind mit zahl-
reichen feinen Granulae bestückt, welche eine spinifor-
me, gerundete oder eine sich verzweigende Form auf-
weisen können. Die Columella ist styliform oder stark
abgeplattet. Die Wand ist septothekal mit gelegentlich
auftretenden Lacunes. Dünne, vesikuläre Dissepimente
formen die Endothek. 

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die mikrostrukturel-
le Entwicklung der Skelettelemente entspricht der für Co-
lumactinastrea pygmaea (FELIX) beschriebenen.

Ontogenet ische Entwick lung:  Die ontogenetische
Entwicklung vollzieht sich in gleicher Art und Weise, wie
in Columactinastrea pygmaea (FELIX) beobachtet. Auch hier
wird die Entwicklung des Septalapparates in 8er-Syste-
men beginnend mit der Ausbildung von vier Protosepten
mit nachfolgend unregelmäßiger Einschaltung weiterer
Septen erreicht (Tabelle 1).

Anmerkung:  Als im Adultstadium befindliche Koralliten
werden jene betrachtet, in welchen der Septalapparat mit
16 Septen in 8s1+8s2 entwickelt ist.

Mater ia l :  89/ I.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Unterconiac und Obersanton von
Südfrankreich (Corbières), ?Senon von Ungarn, Santon-
Campan von Kroatien und weiterer Lokalitäten der Go-
sau-Gruppe (Nefgraben, Edelbachgraben, Wegscheid-
graben, Geschröpfpalfen, Brunsloch, Hofergraben,
Passgschüttgraben, Neue Welt, Scharergraben, Zim-
mergraben, Pass Gschütt, Grabenbach, Finstergraben,
Angerleithgraben, Rigausbach), ?Santon von Nordspa-
nien (Katalonien).
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Tabelle 1.
Gegenüberstellung der Dimensionen der Skelettelemente von Columacti-
nastrea pygmaea (FELIX) und Columactinastrea formosa (GOLDFUSS) im Ver-
laufe ihrer ontogenetischen Entwicklung. Als im Adultstadium befindliche
Korallite werden jene betrachtet, in welchen der Septalapparat mit 16 Sep-
ten in 8s1+8s2 entwickelt ist.

Unterordnung: 
Familie:

Gattung:

Stylinina ALLOITEAU, 1952
Agatheliidae L. & M. BEAUVAIS,
1975 (= Ficariastraeidae BEAU-
VAIS, 1982)
Agathelia REUSS, 1854
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Typusar t :  Agathelia asperella REUSS, 1854
Zur  Gat tung Agathelia REUSS: Da der Holotyp verschollen

ist, wählten L. & M. BEAUVAIS (1975) aus der FELIX’schen
Kollektion (Nefgraben, Obersanton) einen Neotyp und
lieferten folgende Beschreibung:
“Kolonie plocoid; Vermehrung durch intercalicinale Knos-
pung. Die radiären Elemente stellen Costosepten dar,
welche sowohl in 6er-Systemen als auch in radiärer
sowie bilateraler Symmetrie arrangiert sind; Septen teil-
weise verkümmert; distaler Rand der Septen ist mit klei-
nen … Zähnen besetzt; ihre Seitenflächen besitzen zu
dünnen Linien angeordnete, spiniforme Granulae. Diese
Linien stehen senkrecht zum distalen Rand; Columella
schwach entwickelt, spongiös-parietal; Endothek wenig
vorhanden; Wand septothekal …; Perithek blättrig mit
granulierter Oberfläche, bestehend aus eng aneinander
gelagerten, aber durch Dissepimente getrennte Septen.
Die Perithekallamellen besitzen eine trabekuläre Mikro-
struktur, welche mit der der Heterocoeniidae identisch
ist.
Mit der Begründung der besonderen Beschaffenheit der
Perithek („tabulocolumnaire“) transferierten die beiden
Autoren die Gattung Agathelia aus den Echinoporiden.
(zusammenfassende Diagnose nach BARON-SZABO
1997).

Anmerkung:  In der Originalbeschreibung der Gattung
Ficariastraea ALLOITEAU (1952a: 641) sowie in späterer
Diagnose durch BEAUVAIS (1982, Bd. 1: 246) werden für
Ficariastraea Merkmale festgestellt, welche mit denen der
Agathelia fast völlig übereinstimmen. Nach diesen Autoren
besteht der einzige Unterschied in dem Auftreten einer
dünnen, lamellaren Columella in Ficariastraea (in Agathelia
wird die Columella als spongiös-parietal angegeben). Da
jedoch dieses Merkmal selbst im Typusmaterial variiert,
wobei auch Agathelia lamellare Columellarentwicklungen
aufweisen kann, wird Ficariastraea als jüngeres Synonym
von Agathelia betrachtet.

Agathelia asperella REUSS, 1854
Taf. 3, Fig. 2, 5, 6; Taf. 4, Fig. 2, 7, 8

*1854a Agathelia asperella: REUSS, S. 82, Taf. 9, Fig. 10–12.
*1879a Phyllastraea hippuritorum: FROMENTEL, S. 485, Taf. 123,Fig.  1.
*1881a Agathelia asperella REUSS: QUENSTEDT, S. 978, Taf. 181, 

Fig. 8.
*1886a Stylina turbinata: TRAUTSCHOLD, S. 124, Taf. 2, Fig. 1.
*1889a Heterocoenia crassa: KOBY, S. 460, Taf. 123, Fig. 5.
v1903a Agathelia asperella REUSS: FELIX, S. 262, Text-Fig. 30, 32.
v1903a Phyllastraea lobata REUSS: FELIX, S. 269, Fig. 34, 35, Taf. 22,

Fig. 11.
*1907a Stylina turbinata TRAUTSCHOLD: KARAKASCH, S. 238, Taf. 23,

Fig. 1, 2.
*1914a Agathelia asperella REUSS: FELIX, pars 7, S. 169.
*1914a Phyllastraea hippuritorum FROMENTEL: FELIX, pars 7, S. 173.
*1914a Phyllastraea lobata REUSS: FELIX, pars 7, S. 173.
*1926a Agathelia urgonica: DIETRICH, S. 75, Taf. 5, Fig. 1, Taf. 8,

Fig. 2.
*1930a Placocoenia dendroides: OPPENHEIM, S. 404, Taf. 16, Fig. 2,

2a.
*1930a Placocoenia microcalyx: OPPENHEIM, S. 412, Taf. 37, Fig. 4,

4a.
*1930a Agathelia asperella REUSS: KÜHN & ANDRUSOV, S. 7.
*1937a Agathelia asperella REUSS: KÜHN & ANDRUSOV, S. 7, 11.
?1937a Agathelia asperella REUSS: BATALLER, S. 141.
*1960a Agathelia asperella REUSS: SCHEIBNER, S. 282.
*1961a Agathelia turbinata (TRAUTSCHOLD): BENDUKIDZE, S. 20, Taf.

2, Fig. 6a,b, 7a,b, Taf. 5, Fig. 7, Text-Fig. 7.
*1966a Agathelia turbinata (TRAUTSCHOLD): KUZMICHEVA, S. 66.
v1975a Agathelia asperella REUSS: L. & M. BEAUVAIS, S. 576, Text-

Fig. 1, Fig. 2, Text-Fig. 2, Fig. 1, 2.
v1982a Agathelia asperella REUSS: BEAUVAIS, Bd. 1, S. 44, Taf. 61,

Fig. 7, Taf. 62, Fig. 1, 2.
*1982a Ficariastraea hippuritorum (FROMENTEL): BEAUVAIS, Bd. I, S.

247, Taf. 21, Fig. 2, 3, Taf. 64, Fig. 2.

v1982a Ficariastraea dendroides (OPPENHEIM): BEAUVAIS, Bd. 1, S.
249.

v1982a Ficariastraea edelbachensis: BEAUVAIS, Bd. I, S. 250, Taf. 21,
Fig. 4.

v1985a Agathelia asperella REUSS: LIAO & XIA, S. 152-153, Taf. 11,
Fig. 6a, b.

v1987a Agathelia asperella REUSS: KUZMICHEVA, S. 81, Taf. 2, Fig. 1
v1989a Agathelia asperella REUSS: HÖFLING, S. 55.
v1992a Agathelia asperella REUSS: ELIÁ©OVÁ, S. 405, Taf. 6, Fig. 1. 
v1994a Agathelia asperella REUSS: LIAO & XIA, S. 69, Taf. 5, Text-

Fig. 43a-c.
v1997a Agathelia asperella REUSS: ELIÁ©OVÁ, 246ff.
v1997a Agathelia asperella REUSS: SANDERS & BARON-SZABO, S.

73ff., Taf. 21, Fig. 7 (non 8).
v1997a Agathelia asperella REUSS: BARON-SZABO, S. 35-36, Taf. 1,

Fig. 1, 3, 5.
v2000a Agathelia asperella REUSS: BARON-SZABO, S. 108, Taf. 4,

Fig. 4.

Dimensionen:  d (max) Adultstadium: (3,5) 4,5–8 mm; d
(max) Initialstadium: 2–6 mm; c-c Adultstadium: (2,5)
5–7 mm; s Adultstadium: 26–48; s Initialstadium: 20–30;
Größe der Exemplare: 3–7 cm im Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Die subhemisphä-
rische, massive Kolonie ist plocoid mit Koralliten, welche
einen ovalen bis elliptischen Querschnitt aufweisen. Die
Vermehrung ist extracalicinal. Ein blasiges, granular
erscheinendes Coenenchym verbindet die Kelche. In Ko-
loniebereichen mit reger Knospungstätigkeit, besonders
im frühen Initialstadium zu beobachten, sind die Kelche
sehr engstehend und in ihrer Form oft breit elliptisch. Die
kompakten Costosepten sind in drei bis vier kompletten
Zyklen in 6er-Systemen entwickelt und schlank, verbrei-
tern sich jedoch stark zum Wandbereich hin. Septen des
ersten Zyklus verlängern sich zum Kelchzentrum. Sep-
ten des zweiten Zyklus sind meist gleichlang, alternieren
aber leicht in ihrer Dicke. Septen des dritten Zyklus sind
deutlich schlanker und besitzen ungefähr 3/4 der Länge
ältester Septen. Jüngste Septen sind auffallend dünn
und kurz, oft nur ein Zehntel des Kelchdurchmessers
erreichend. Laterale Flächen der Septen weisen zahlrei-
che Ornamentierungen in Form spiniformer Granulae
auf, welche zu vertikalen Carinae angeordnet sein kön-
nen. Innere Septenenden weisen hin und wieder Auricu-
lae auf. Die Columella ist unregelmäßig trabekulär,
manchmal als Lamelle ausgebildet und steht meist mit
trabekulären Verlängerungen innerer Enden der ältesten
Septen in Verbindung. Die Wand ist septothekal, in eini-
gen Bereichen parathekal. Feine tabulate und vesikuläre
Dissepimente bilden die Endothek.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die Septen werden
aus einfachen Minitrabekeln und mittelgroßen Trabekeln
gebildet, deren Kalzifikationszentren sich im Schliffbild
als dunkle, mediane Linien zu erkennen geben. Daneben
finden sich zusammengesetzte, mittelgroße Trabekel.
Die Trabekelgröße liegt für die Minitrabekel zwischen 20
und 50 µm; mittelgroße Trabekel erreichen 80 µm. Die
Abstände der Kalzifikationszentren voneinander betra-
gen 60 bis 100 µm. Sich abspaltende Trabekel formen
Granulae, welche bis ca. 100 µm über den lateralen Flä-
chen der Septen hervorragen. Zum Wandbereich des
Koralliten hin häuft sich das Auftreten zusammengesetz-
ter Trabekel, welche auch in ihrer Größe zunehmen.
Neben mittelgroßen finden sich nun auch zusammenge-
setzte Großtrabekel mit etwas über 100 µm im Durch-
messer.

Ontogenet ische Entwick lung:  Im frühen Entwick-
lungsstadium der Kolonie bilden sich undeutlich markier-
te Koralliten. Diese werden durch interpolypare Bereiche
voneinander getrennt, welche aus undifferenzierbaren
Wand- und Exothekalbildungen bestehen. In den Koralli-
ten zeigt sich der Septalapparat meist mit bereits 3 kom-
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pletten Septenzyklen entwickelt. Im Verlauf der Ontoge-
nie konsolidieren sich Wand und Exothekalbereich,
wobei sie deutlich sich voneinander abgrenzende Struk-
turen bilden. Das Wachstum der Koralliten ist von Anbe-
ginn durch die ständige Veränderung ihres Querschnitts
gekennzeichnet. Letzterer kann zwischen stark ellipti-
schen und kreisrunden Formen variieren. Die Tendenz,
durch Verschmelzung der Costosepten im peripheren
Bereich des Koralliten eine kräftige Septothek zu bilden,
wird bereits in früheren Entwicklungsstadien der Kolonie
erkennbar.
Jüngste Polypare werden mit einem Durchmesser von 2
mm und 3 Septenzyklen in 6er-Systemen festgestellt.
Die Obergrenze für die Dimensionen der Kelche liegt bei
einem Durchmesser d (max) von 8 mm und einer Sep-
tenentwicklung von 4 kompletten Zyklen in 6er-Syste-
men (Tabelle 2).
Die Werte der Skelettelemente für das Initialstadium wur-
den an der Basis der Kolonien ermittelt. 

Anmerkung:  Bei den Exemplaren Ficariastraea dendroides
(OPPENHEIM, 1930) und Ficariastraea edelbachensis BEAUVAIS
(1982) in der o.g. Synonymliste handelt es sich um sehr
kleine Kolonien (1–3 cm im Durchmesser) mit Korallit-
durchmesser von 2–5,5 mm und einer Septenzahl von
18–24. Für diese Exemplare wird angenommen, dass sie
initiale Stadien der Agathelia asperella REUSS darstellen.

Mater ia l :  86/I; 271/I; 56/II; 136/II; 138/II; 144/II.
Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-

Gebiet, Santon.
Wei tere Vorkommen:  Hauterive der Krim, Barrême–

Apt von Tansania, Berrias-Valangin und Alb-Cenoman
von Tibet, Obercenoman–Unterturon der Tschechischen
Republik, (?Oberturon–)Unterconiac und Santon weite-
rer Gosau Lokalitäten (Brandenberg, Nefgraben, Edel-
bachgraben, Wegscheidgraben, Brunsloch, Geschröpf-
palfen, Hofergraben, Pass Gschütt, Schattauergraben,
Rigausbach, Scharergraben, Piesting), Santon von
Armenien, Santon–Campan der Slowakei, Obercam-
pan–Maastricht der Region Vereinigte Arabische Emira-
te/ Oman, ?Maastricht von Nordspanien (Katalonien).

„Diese Gattung ist eng verwandt mit sowohl Orbicella
DANA als auch mit Columastraea d’ORBIGNY. Da in der
Beschreibung der einzigen bekannten Art dieser Gattung
viele Details zu finden sind, werden hier lediglich die
eher generellen Charakteristika hervorgehoben.
Korallum kolonial [in der Originalbeschreibung heißt es
„compound’= zusammengesetzt, wird jedoch hier im
Sinne von „kolonial“ verstanden], nach DUNCANS Klassifi-
kation eine aus der Gruppe Astraeidae agglomeratae gemman-
tes. Vermehrung durch Knospung zwischen den Koralli-
ten. Ramos oder in Form kleiner Köpfe (siehe DUNCANS
M. cyathiformis). Koralliten eher klein, durch Costae ver-
bunden. Die Oberfläche der extracalicinalen Regionen
ist granuliert; die Granulae sind entlang der Costae pla-
ziert, welche sich nur in Anschnitten darstellen. Septen,
in der Typusart in 3 Zyklen, sehr unauffällig gezahnt, Sei-
ten der fast gesamten Ränder granuliert. Pali vor S1 und
S2. Die Pali sind klein, zart und nicht in zwei deutlichen
Ringen angeordnet; Pali vor S2 jedoch manchmal näher
an der Wand positioniert als die vor S1. Endothek vor-
handen. Columella im Allgemeinen aus mehreren kräfti-
gen Pfeilern bestehend, von denen jeder eine gerundete,
köpfchenartige Oberfläche besitzt. Die Anzahl der Pfeiler
schwankt zwischen einem und vier. Sind einer oder zwei
große Pfeiler entwickelt, finden sich oft noch einer oder
zwei kleinere. Im Anschnitt sind die Pfeiler durch Verlän-
gerungen miteinander sowie mit den axialen Enden der
Septen verbunden, wodurch die Columella ein spongiö-
ses Erscheinungsbild erhält. Bei sorgfältiger Untersu-
chung können jedoch die einzelnen Pfeiler unterschie-
den werden.
Diese Gattung, wenngleich mit Orbicella DANA und Colum-
astraea d’ORBIGNY gruppiert, ist deutlich zu unterschei-
den. In ihrer Oberfläche zwischen den Koralliten variiert
sie stark von den genannten Formen. Ein weiteres Unter-
scheidungsmerkmal stellt die Columella dar. Orbicella
besitzt eine pseudo-spongiöse Columella. In München,
durch die freundliche Erlaubnis des Geheimrat Prof. VON
ZITTEL, hatte ich Gelegenheit, eine gute Anzahl von der
Typusart Columastrea striata (GOLDFUSS) zu studieren. Die
Columella der Columastrea striata ist aus einfacher Machart.
Ein Kranz bestehend aus 6 Pali, welche sich nur vor
einem Septenzyklus befinden, umgeben sie. In keinem
dieser wesentlichen generischen Charakteristika stimmt
die jamaikanische Koralle mit der Columastraea überein;
die Columella der erstgenannten, wie bereits festgestellt,
ist nicht aus einfacher Machart, sondern besteht
gewöhnlich aus mehreren Pfeilern; es gibt nicht nur 6
sondern 12 Pali. Es scheint unmöglich, diese beiden For-
men in dieselbe Gattung zu gruppieren. Daher schlage
ich eine neue generische Designation für DUNCANS Heli-
astraea cyathiformis vor.“
In seiner Beschreibung der Typusart gibt VAUGHAN als
weiteres Merkmal für diese Gattung die Anwesenheit
einer gut entwickelten Endothek mit feinen, engstehen-
den Dissepimenten an.
Erneute Untersuchung durch die Autorin ergab ferner,
dass sowohl im Typusmaterial als auch in VAUGHANS
Exemplaren gelegentlich Auriculae entwickelt sind.

Multicolumnastraea cyathiformis (DUNCAN, 1865)
Taf. 3, Fig. 7

*?1865 Heliastraea exsculpta: DUNCAN, in DUNCAN & WALL, S. 7, 8,
11.

v*1865 Heliastraea cyathiformis DUNCAN: DUNCAN, in DUNCAN & WALL,
S. 7, 8, Taf. 1, Fig. 1a-b.

v*1867 Heliastraea exsculpta DUNCAN: DUNCAN, Bd. 4, S. 24.
v*1867 Heliastraea cyathiformis DUNCAN: DUNCAN, Bd. 4, S. 24.
*v1899 Multicolumnastraea cyathiformis (DUNCAN): VAUGHAN, S. 236,

Taf. 37, Fig. 5, Taf. 38, Fig. 1.
v*1919 Multicolumnastraea cyathiformis (DUNCAN): VAUGHAN, S. 194.
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Tabelle 2.
Dimensionen der Skelettelemente von Agathelia asperella REUSS im Verlau-
fe ihrer ontogenetischen Entwicklung. Die Werte der Skelettelemente für
das Initialstadium wurden an der Basis der Kolonien ermittelt.

Gattung: Multicolumnastraea VAUGHAN, 1899

Typusar t :  Heliastraea cyathiformis DUNCAN, 1865

Anmerkung:  Die systematische Position von Multicolum-
nastraea VAUGHAN ist seit längerer Zeit Gegenstand der
Diskussion: VAUGHAN & WELLS (1943) stellten sie in die
Faviidae; ALLOITEAU (1952a) transferierte diese Gattung
in die Echinoporidae MILNE EDWARDS & HAIME 1857 und
nach der Auffassung von L. & M. BEAUVAIS (1975) gehört
Multicolumnastraea in die Actinacididae VAUGHAN & WELLS
1943. Auf der Basis von
1) der Entwicklung der Perithek,
2) der Ausbildung kompakter Septen, welche
3) spezielle laterale Ornamentierungen aufweisen,
stellte BARON-SZABO (1998) die Gattung Multicolumnastraea
VAUGHAN in die Familie Agatheliidae.

Zur  Gat tung Multicolumnastraea VAUGHAN: Originaldiagno-
se aus VAUGHAN (1899: 235):
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v*1934 Multicolumnastraea cyathiformis (DUNCAN): WELLS, S. 90.

v*1956 Multicolumnastraea cyathiformis (DUNCAN): WELLS, S. F 406,
Fig. 302.3.

v*1994 Multicolumnastraea cyathiformis (DUNCAN): LIAO & XIA, S. 177,
Taf. 53, Fig. 5-8.

*v1998 Multicolumnastraea cyathiformis (DUNCAN): BARON-SZABO, S.
131, Taf. 6, Fig. 4.

Dimensionen:  d: 1,8–3,5 mm; dl: 1,2–2,2 mm; c-c: 2–4
mm; s: 22–30; Größe der Exemplare: bis 20 mm im
Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Die plocoide Kolo-
nie ist massiv und subhemisphärisch mit zirkularen oder
ausgelängten Koralliten. Vermehrung erfolgt durch extra-
calicinale Knospung. Septen sind kompakt, non- oder
subconfluent und in 3 meist vollständigen Zyklen in 6er-
Systemen arrangiert. Gelegentlich kann Anastomosis
beobachtet werden. Peripher gehen die Septen als Cos-
tae in die Perithek und können entweder mit Costae
benachbarter Kelche aufeinandertreffen oder in ein porö-
ses, granular-reticulates Coenosteum ragen. Die latera-
len Seitenflächen weisen vielfältige Ornamentierungen
auf. Es finden sich Granulae, welche fein, spiniform oder
ausgelängt und spitzwinkelig sind. Daneben treten
gerundete Granulae sowie vertikale Carinae auf. Die
Septen des ersten Zyklus erreichen das Kelchzentrum.
Septen des zweiten Zyklus weisen 3/4 der Länge ältester
Septen auf und unterscheiden sich nur geringfügig in der
Dicke von ihnen. Die Septen des dritten Zyklus erreichen
ungefähr die halbe Länge der S2 und sind deutlich
schlanker. Septen eines beginnenden vierten Zyklus
erscheinen sehr kurz und dornenartig. Axiale Enden der
Septen können cuneiform sowie unregelmäßig verdickt
sein oder teilweise trabekuläre Verlängerungen aufwei-
sen. Vereinzelt kann die Entwicklung von Auriculae an
Septen des dritten Zyklus beobachtet werden. Die Co-
lumella besteht aus verlängerten Segmenten oder ist
unregelmäßig papillös ausgebildet und verbindet sich
meist mit den Septen des ersten Zyklus. Die Wand ist
septothekal, mitunter synaptikulothekal. Die Perithek
wird von subtabulaten und vesikulären Dissepimenten
gebildet; endothekale Dissepimente sind vesikulär.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die Mikrostruktur
gibt Kalzifikationszentren zu erkennen, welche in den
Septen feine axiale Linien formen. Die Kalzifikations-
zentren können bis 90 µm voneinander getrennt stehen
oder eng aneinander arrangiert eine kontinuierliche
Reihe bilden. Ihre Größe beträgt in den Septen zwischen
10 und 30 µm. Im Wandbereich der Koralliten sind sie zu
Cluster arrangiert, welche sich als dunkle bis 150 µm
große Flecken zu erkennen geben. Die auf den lateralen
Septenflächen zu beobachtenden Granulae können das
Resultat unterschiedlicher Bildungen sein. Von den Kal-
zifikationszentren radiär ausgehende Fibrenbündel
geben sich als gerundete Granulae zu erkennen und
ragen bis ca. 30 µm über die Septenflächen hervor. Spi-
niforme und sehr verlängert-apophysale Granulae bilden
sich aus trabekulären Verlängerungen mit eigenem Kal-
zifikationszentrum. Diese ragen 6 bis 70 µm über die
Septenfläche hervor. Vertikale Carinae scheinen das
Produkt einer kurzfristigen lateralen Erweiterung des
Kalzifikationszentrums zu sein. Ob es sich dabei um die
Beibehaltung eines einzigen Kalzifikationszentrums han-
delt oder um die Einschaltung weiterer Zentren, kann
nicht entschieden werden.

Anmerkung:  Aufgrund des unzureichenden Erhaltungs-
zustandes des Materials kann die ontogenetische Ent-
wicklung nicht beobachtet werden. 

Mater ia l :  51/IIa; 137/II; 145/II; 177/II.

Vorkommen:   Hochmoosschichten, Hochmoos-Ruß-
bach-Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Campan von Nordspanien (Kata-
lonien), Campan (–Maastricht?) und Eozän von Jamaika,
Campan–Maastricht von Tibet.
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Unterordnung: 

Familie:
Gattung:

Dendrophylliina VAUGHAN
& WELLS, 1943
Dendrophyllia GRAY, 1847
Balanophyllia SEARLES WOOD,
1844

Typusar t :  Balanophyllia calyculus SEARLES WOOD, 1844

Zur  Gat tung Balanophyl l ia SEARLES WOOD:  MILNE
EDWARDS & HAIME (1850: 9–11) geben eine ausführliche
Beschreibung des Typusexemplares, aus welcher fol-
gende prinzipielle Charakteristika abgeleitet werden kön-
nen:
Solitäres Korallum; konisch; festgeheftet oder frei; Koral-
lum gerade oder stark gebogen; Costosepten unregel-
mäßig porös, meist in 5 Zyklen entwickelt; Epithek anwe-
send oder fehlend; Wand synaptikulothekal; Pourtalès-
Plan anwesend; Columella verlängert, spongiös.

Balanophyllia sp.
Taf. 3, Fig. 3-4

Dimensionen:  d (max, ?Adultstadium): 12 mm; s: ca. 80;
h: 20 mm.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Konischer Einzel-
korallit mit subzirkularem Querschnitt. Die Costae sind
abgerollt und daher nur stellenweise zu beobachten. Die
Costosepten besitzen ungefähr gleiche Dicke, sind sub-
kompakt mit vereinzelten groben Perforationen und ent-
sprechend dem Pourtalès-Plan in 5 unvollständigen
Zyklen entwickelt. Septen der ersten beiden Zyklen errei-
chen das Kelchzentrum. Trabekuläre Verlängerungen
ihrer Innenenden können sich mit der Columella verbin-
den. Laterale Septenflächen weisen wenige gerundete
Granulae auf. Unregelmäßig verlängerte Segmente for-
men die Columella. Die Wand ist synaptikulothekal, teil-
weise zur Septothek verschmolzen. Vereinzelte vesiku-
läre Dissepimente bilden die Endothek.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  In den Septen sind
helle, 50–80 µm breite axiale Linien zu beobachten, wel-
che beidseitig von dunklen bis zu 110 µm mächtigen
Fibrenschichten umgeben werden. Die hellen axialen
Linien nehmen einen meist deutlichen Zick-zack-Verlauf.
Die dadurch entstehenden winkeligen Endpunkte kön-
nen teilweise als Granulae auf den lateralen Septenflä-
chen beobachten werden. Häufig werden sie jedoch von
den dunklen Fibrenschichten eingeebnet, wodurch die
Bildung glatter Septenflächen erreicht wird. Erneute
Anlagerungen heller Fibrenschichten sind oft zu beob-
achten und führen meist zur weiteren Einebung der Sep-
tenseitenflächen. Verbleibende Granulae ragen 20-90
µm von den lateralen Septenflächen hervor.

Anmerkung:  Der ungenügende Erhaltungszustand des
einzigen Exemplares lässt weder Aussagen zur ontoge-
netischen Entwicklung noch zur artlichen Einordnung zu.
Der sehr abgerollte Zustand des Stücks lässt den costa-
len Teil des Septalsystems sehr reduziert erscheinen.
Die Determination dieses Exemplars zur Gattung Balano-
phyllia ist mit Übereinstimmung des Kollegen Dr. Steve
CAIRNS (Smithsonian Institution, Washington, DC;
freundliche mündliche Mitteilung Juli 2000) erfolgt.
Danach handelt es sich um den ersten Nachweis dieser
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hauptsächlich im Känozoikum auftretenden Gattung in
den Ablagerungen der Gosau-Gruppe.

Mater ia l :  50/I.
Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-

Gebiet, Santon.

v1982 Hydnophora styriaca (MICHELIN): BEAUVAIS, Bd. I, S. 88 ff, Taf.
5, Fig. 6, Taf. 7, Fig. 2, Taf. 42, Fig. 3, 4.

v1996 Hydnophora styriaca (MICHELIN): BARON-SZABO & STEUBER, S.
11, Taf. 2, Fig. 2, 4.

v1997 Hydnophora styriaca (MICHELIN): TURN©EK, S. 105, Fig.
105A–E.

v1997 Hydnophora styriaca (MICHELIN): BARON-SZABO, S. 52, Taf. 3,
Fig. 2.

v1998 Hydnophora styriaca (MICHELIN): BARON-SZABO, S. 135, Taf.
12, Fig. 4, Text-Fig. 3.

Dimensionen:  d (min., Montikel, Adultstadium): 1,8–2,8
mm; d (min., Montikel, Initialstadium): 1 mm; d (max.,
Montikel, Adultstadium): 1,5–3,5 mm; d (max., Montikel,
Initialstadium): 1 mm; s (Montikel, Adultstadium): (6)
10–15; s (Montikel, Initialstadium): 6–10; c-c: 2–3,5 mm;
Größe der Exemplare: ca. 40 x 80 mm.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Massive, hydno-
phoroide Kolonie mit irregulär geformten Montikeln. Die
Vermehrung ist intracalicinal. Septen sind kompakt,
schlank, besitzen claviforme axiale Enden und können
nach ihrer Dicke und Länge in 2 unregelmäßig auftreten-
de Ordnungen unterschieden werden. Laterale Septen-
flächen sind mit spiniformen und gerundeten Granulae
besetzt. Zusammen mit trabekulären Verlängerungen
der axialen Septenenden füllen papillöse und lamellare
Columellarbildungen die zentralen Bereiche der calicina-
len Serien. Die Wand ist septothekal. Endothekale Dis-
sepimente sind kurz, dünn und vesikulär (in Bereichen
der Septhothek) oder lang und tabulat (Zentralbereich
der calicinalen Serien).

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die Mikrostruktur
ist kaum erhalten. Stellenweise können in den Septen
Kalzifikationszentren beobachtet werden, deren Durch-
messer Größen zwischen knapp 10 und 30 µm errei-
chen.

Ontogenet ische Entwick lung:  Aufgrund des unzurei-
chenden Erhaltungszustandes des Materials kann eine
vollständige ontogenetische Entwicklung nicht beobach-
tet werden. Es ist jedoch festzustellen, dass die in jüngs-
ten Stadien der Kolonie gebildeten Montikel 1 mm im
Durchmesser betragen und mit 6 bis 10 Septen besetzt
sind. In späteren Stadien vergrößern sich die Montikel,
bis sie einen maximalen Durchmesser von 3,5 mm errei-
chen. Generell steigt die Septenzahl dann auf bis 15 an,
vereinzelt jedoch bleibt die Septenzahl von 6 bestehen
(Tabelle 3).

Anmerkung:  Bezüglich der Werte für minimalen und
maximalen Durchmesser der Montikel stimmt Hydnophora
styriaca (MICHELIN, 1847) mit verschiedenen Formen der
Hydnophora überein (z.B. Hydnophora multilamellosa REUSS,
1854; Hydnophora ramosa BEAUVAIS, 1982), jedoch zeichnet
sich Hydnophora styriaca deutlich durch die geringe Anzahl
von Septen aus, welche um 10 Septen pro Montikel liegt
(in Hydnophora multilamellosa REUSS ist die Septenzahl
ungefähr doppelt so hoch).
Durch die in derselben Kolonie stark variierenden Knos-
pungstätigkeiten kommt es in den verschiedenen Berei-
chen des Korallums zu unregelmäßiger Entwicklung der
Montikel. Dies hat zur Folge, dass einzelne Regionen
desselben Individuums mit verschiedenen Taxa überein-
stimmen. Die Formen, welche in der o.g. Synonymieliste
zusammengestellt wurden, konnten in verschiedenen
Bereichen derselben Kolonie festgestellt werden.

Mater ia l :  78/I; 128/II; 143/II; GB-I.

Vorkommen:  Hochmoos- und Grabenbachschichten,
Hochmoos-Rußbach-Gebiet und Grabenbach, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Apt von Griechenland, Oberapt–
Unteralb von Texas, Senon von Frankreich und ?Ungarn,
in Senonischer Brekzie von Slowenien, Santon–Campan
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Unterordnung: 
Familie:
Gattung:

Favina VAUGHAN & WELLS, 1943
Faviidae GREGORY, 1900
Hydnophora FISCHER
VON WALDHEIM, 1807

Typusar t :  Hydnophora demidovii FISCHER VON WALDHEIM,
1807

Zur  Gat tung Hydnophora FISCHER VON WALDHEIM:
BEAUVAIS (1982, Bd. 1: 86) lieferte eine überarbeitete
Diagnose anhand eines Exemplars von Hydnophora demi-
dovii aus der Kollektion von MILNE EDWARDS:
„Kolonie durch intracalicinale Knospung gebildet, mit
Tälern, welche mehr oder weniger deutliche calicinale
Zentren freigeben; die Täler werden durch diskontinuier-
liche, konisch geformte Montikel limitiert, die durch die
Verknüpfung der Septen mehrerer benachbarter Calicen
entstehen. Die Septen sind kompakt, ihre distalen Rän-
der mit sehr ungleichen Zähnen versehen. Die Septen-
seitenflächen sind mit stark gebogenen, fadenartig ange-
ordneten Granulae ornamentiert ... Eine schwache parie-
tale Columella, durch trabekuläre Verlängerungen der
axialen Septenenden entstanden, ist präsent. Die End-
othek besteht aus großen, vesikulären Dissepimenten,
welche sich in den interseptalen Kammern befinden und
wie subkonische Pseudo-Boden geformt sind. Eine im
Bereich der Montikel durch Biegung und Verknüpfung
der peripheren Septalwände geformte Septothek ist vor-
handen.“ (zusammenfassende Diagnose nach BARON-
SZABO [1997]).

Anmerkung:  In der Originaldiagnose spricht BEAUVAIS
(1982) von Collines anstatt von Montikeln. Nach BOSEL-
LINI (1999) u.a. werden beide Begriffe als Synonym
betrachtet.

Hydnophora styriaca (MICHELIN, 1847)
Taf. 1, Fig. 7

*1847a Monticularia styriana: MICHELIN, S. 295, Taf. 68, Fig. 2.
v1849a Hydnophora styriana (MICHELIN): MILNE EDWARDS & HAIME, 3.

Ser., Bd. 11, S. 304.
v1850a Hydnophora styriana (MICHELIN): D’ORBIGNY, Bd. 2, S. 207.
v1854a Hydnophora styriana (MICHELIN): MILNE EDWARDS & HAIME, S.

94.
v1854a Hydnophora styriaca (MICHELIN): REUSS, S. 111.
v1857a Hydnophora styriaca (MICHELIN): MILNE EDWARDS, Bd. 2, S.

425.
v1857a Hydnophora styriaca (MICHELIN): PICTET, S. 409, Taf. 105,

Fig. 10.
v1858-61 Hydnophora styriaca (MICHELIN): FROMENTEL, S. 169.
v1877a Hydnophora styriaca (MICHELIN): FROMENTEL, S. 468, Taf.

120, Fig. 2.
v1903a Hydnophora styriaca (MICHELIN): FELIX, S. 279.
v1914a Hydnophora styriaca (MICHELIN): FELIX, pars 7, S. 181.
v1930a Hydnophora styriaca (MICHELIN): OPPENHEIM, S. 224, Taf. 14,

Fig. 4, 4a, Taf. 18, Fig. 1, 1a.
v1930a Hydnophoraraea rapulum: OPPENHEIM, S. 230, Taf. 14, Fig.

3–3a, Taf. 18, Fig. 7-7a.
v1930a Hydnophoraraea aconus: OPPENHEIM, S. 232, Taf. 18, Fig.

2–2a, Taf. 19, Fig. 4.
v1932a Hydnophora (?) blancoensis: WELLS, S. 243, Taf. 35, Fig. 7.
?1954a Hydnophora styriaca (MICHELIN): KOLOSVÁRY, S. 85, Taf. 6,

Fig. 13–16.
v1976a Hydnophora styriaca (MICHELIN): TURNπEK & BUSER, S. 55,

78, Taf. 11, Fig. 4–6.
v1979a Hydnophora styriaca (MICHELIN): SCHOLZ, S. 62, Text-Fig. 50,

51.
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weiterer Lokalitäten der Gosau-Gruppe (Nefgraben,
Neue Welt, Wegscheidgraben, Brunsloch, Geschröpfpal-
fen, Hornegg, Stöcklwaldgraben, Edelbachgraben, Fins-
tergraben, Pass Gschütt), Campan von Nordspanien
(Katalonien).

Dimensionen:  d: 3–5 mm; dl: 1,5–2,5 mm; s: 24 + s4;
Größe der Exemplare: bis 5 cm in Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Dendroide Kolonie
mit subzirkularen Koralliten. Vermehrung erfolgt durch
intracalicinale und extracalicinale Knospung. Die Septen
sind kompakt, schlank und in 3 kompletten Zyklen in 6er-
Systemen ausgebildet. Septen eines beginnenden 4.
Zyklus können häufig beobachtet werden. Septen des
ersten Zyklus erreichen das Korallitzentrum, wo sich tra-
bekuläre Verlängerungen ihrer axialen Enden mit der
Columella verbinden oder zu paliformen Strukturen zer-
fallen können. Septen des zweiten Zyklus sind deutlich
dünner und erreichen meist 2/3 der Länge von S1. Auch
von ihnen können trabekuläre Verlängerungen ausge-
hen, welche sich manchmal mit S1 verbinden. Septen
des dritten und vierten Zyklus alternieren meist regelmä-
ßig in Dicke und Länge mit S2. Laterale Septenflächen
sind mit feinen, spiniformen und gerundeten Granulae
besetzt. Die Columella ist unregelmäßig spongiös, z.T.
aus verlängerten Segmenten bestehend, aber schwach
entwickelt. Die Wand ist eine dicke Septothek. Feine,
vesikuläre Dissepimente bilden die Endothek.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Beobachtungen zur
Mikrostruktur können aufgrund des unzureichenden Erhal-
tungszustandes nur im begrenzten Umfang  gemacht wer-
den. In den Septen finden sich mediane Linien, welche aus
ca. 10 µm großen Kalzifikationszentren gebildet werden.
Gerundete Granulae ragen bis 50 µm über die laterale
Septenfläche hervor. Spiniforme Granulae stehen als maxi-
mal 15 µm große Dornen auf den Septenseitenflächen.

Ontogenet ische Entwick lung:  Die ontogenetische
Entwicklung kann am Beispiel der intracalicinalen Ver-
mehrung nachvollzogen werden:
Bei einer Lumengröße von 2,5 mm beginnt der Korallit
eine bilaterale Entwicklung des Septalapparates und
damit verbunden eine elliptische Ausbildung des Korallit-
querschnitts. Zwei sich gegenüber liegende Septen, wel-
che zum ersten Septenzyklus gehören, verlängern sich
stetig, bis sie sich schließlich verbinden und somit den
Korallit in 2 gleich große Kammern spalten. In dieser
Phase besitzen die neu entstandenen Koralliten einen
Durchmesser von maximal 2 mm. Im weiteren Verlauf
der Ontogenie verstärken sich die ehemaligen Septen
zur septothekalen Wand, von welcher wiederum Septen
gebildet werden (Taf. 9, Fig. 3–5).

Anmerkung:  Untersuchungen durch BEAUVAIS (1982, Bd.
1, S. 104ff.) haben ergeben, dass der einzige Unter-
schied zwischen Procladocora tenuis (REUSS) und Proclado-
cora gracilis (D’ORBIGNY) die leicht variierende Septenzahl
ist (mit 24–28 in ersterer und 24–36 in letzterer). Da sich
daraus jedoch für beide Formen eine Septenentwicklung
von 3 kompletten Zyklen mit beginnendem 4. Zyklus
ergibt, werden sie als synonym betrachtet. Rhabdophyllia ?
gracilis (D’ORBIGNY) in MILNE EDWARDS (1857) ist auf Litho-
dendron gracile GOLDFUSS basiert, welche einen Schwamm
(ehemals Bryozoe) darstellt (Neuropora gracilis BRONN).

Mater ia l :  268/ I; 56/II; XI.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Turon und Obersanton von
Frankreich, Santon weiterer Lokalitäten der Gosau-
Gruppe (Nefgraben, Traunwandalp, Poschalm, Ober-
stöckl, Seeleiten, Diedlbach, Brandenbergtal), Obersan-
ton von ?Spanien (Katalonien), Santon–Campan von
Slowenien und Kroatien.

Gattung: Dictuophyllia BLAINVILLE, 1830
Typusar t :  Meandrina reticulata GOLDFUSS, 1826
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Tabelle 3.
Dimensionen der Skelettelemente von Hydnophora styriaca (MICHELIN,
1847) im Verlaufe der ontogenetischen Entwicklung. Die Werte der Ske-
lettelemente für das Initialstadium wurden an Montikeln jüngster Korallite
ca. 1 cm über der Basis der Kolonien ermittelt.

Gattung: Cladocora EHRENBERG, 1834
Typusar t :  Madrepora flexuosa PALLAS, 1766 (= Madrepora

caespitosa LINNÉ, 1767; = Caryophyllia caespitosa LAMARCK,
1801)

Zur  Gat tung Cladocora EHRENBERG:
„Kolonie phaceloid-subdendroid bis subflabelloid; Ver-
mehrung intracalicinal (polystomodaeal) und extracalici-
nal; Costosepten kompakt, ihr distaler Rand ist mit equi-
distanten, feinen Zähnen besetzt; laterale Septenflächen
sind mit feinen Granulae ornamentiert; paliforme Struktu-
ren können vor Septen der ersten beiden Zyklen anwe-
send sein; Pseudo-Columella aus trabekulären Verlän-
gerungen der axialen Septenenden unregelmäßig spon-
gio-papillös, sublamellar tiefer im Korallit; Wand septo-
thekal bis septoparathekal; Endothek aus dünnen Disse-
pimenten; Epithek kann vorhanden sein; Kalzifikations-
zentren in den Septen formen axiale Linien.“

Anmerkung:  WELLS (1956: F404) vertrat die Auffassung,
dass Procladocora ALLOITEAU, 1952 ein jüngeres Synonym
der Gattung Cladocora EHRENBERG darstellt. Nach ALLOI-
TEAU unterscheiden sich beide Gattungen durch die
Anwesenheit von paliformen Strukturen sowie die mikro-
kristalline Entwicklung der Septen in der Procladocora AL-
LOITEAU. Neuerliche Untersuchungen durch die Autorin
(BARON-SZABO, in Vorb.) zeigten jedoch, dass die von
ALLOITEAU geforderten Unterscheidungsmerkmale nicht
existieren. Entsprechende Charakteristika treten auch im
Typusmaterial der Cladocora auf. Daher werden beide
Gattungen als synonym betrachtet.

Cladocora gracilis (D’ORBIGNY, 1850)
Taf. 5, Fig. 9, Taf. 9, Fig. 3–5

*1850a Calamophyllia gracilis: D’ORBIGNY, Bd. 2, S. 204.
v1854a Cladocora tenuis: REUSS, S. 112, Taf. 6, Fig. 24–25.
non 1857 Rhabdophyllia ? gracilis (GOLDFUSS): MILNE EDWARDS, Bd.

2, S. 349.
v1857a Cladocora ? tenuis REUSS: MILNE EDWARDS, Bd. 2, S. 599.
v1858-61 Cladocora ? tenuis REUSS: FROMENTEL, S. 150.
v1864a Rhabdophyllia gracilis (D’ORBIGNY): FROMENTEL, S. 391, Taf.

83, Fig. 2
v1903a Cladocora tenuis: REUSS: FELIX, S. 265.
v1914a Cladocora tenuis: REUSS: FELIX, pars 7, S. 171.
v1914a Rhabdophyllia gracilis (D’ORBIGNY): FELIX, pars 7, S. 177.
v1930a Cladocora tenuis REUSS: OPPENHEIM, S. 361, Taf. 16, Fig. 1,

Taf. 45, Fig. 2.
?1937a Cladocora tenuis REUSS: BATALLER, S. 145.
v1957a ? Goniocora tenuis (REUSS): ALLOITEAU, S. 192.
v1974a Procladocora tenuis (REUSS): L. & M. BEAUVAIS, S. 485.
v1978a Procladocora tenuis (REUSS): TURN©EK & POL©AK, S. 151,

171, Taf. 9, Fig. 1–9.
v1982a Procladocora tenuis (REUSS): BEAUVAIS, Bd. 1, S. 103, Taf. 7,

Fig. 2, Taf. 8, Fig. 1.
v1985a Procladocora tenuis (REUSS): HÖFLING, S. 98.
v1994a Procladocora tenuis (REUSS): TURN©EK S. 10.
v1997a Procladocora tenuis (REUSS): TURN©EK, S. 161, Fig. 161A–G.
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Zur  Gat tung Dictuophyllia BLAINVILLE, 1830: Der Holotyp
zeigt folgende prinzipielle Charakteristika:
„Mäandroide Kolonie; Vermehrung intracalicinal mit ein-
fachen oder dichotom verzweigten Serienenden; die
Serien werden durch tectiforme bis tholiforme Collines
getrennt; Ambulacrae weitstehend bis reduziert; Costo-
septen sind kompakt, confluent, bisweilen subconfluent
oder nonconfluent; ihr distaler Rand ist mit feinen, run-
den Zähnchen besetzt; laterale Septenflächen sind mit
feinen Granulae ornamentiert, welche in subparallelen
Reihen ungefähr rechtwinklig zum distalen Rand stehen;
Columella lamellar, kontinuierlich bis diskontinuierlich;
Endothek besteht aus dünnen Dissepimenten; die Wand
ist septothekal bis paraseptothekal.“

Anmerkung:  Neuerliche Untersuchungen des Typusma-
terials durch die Autorin haben ergeben, dass die Gat-
tung Meandroria ALLOITEAU in sämtlichen generischen
Eigenschaften mit der Gattung Dictuophyllia übereinstimmt
(BARON-SZABO, in Vorb.). Die unterschiedliche Erschei-
nungsform der Holotypen beider Gattungen ergibt sich
lediglich aus der unterschiedlichen Breite der Ambula-
crae, welche in Meandrina radiata MICHELIN, 1846 (der
Typusart von Meandroria) sehr reduziert ist. Darüber hin-
aus haben weitere Analysen der Holotypen ergeben,
dass einige Formen, welche zur Gattung Meandroria
gestellt wurden, mit Taxa der Gattung Dictuophyllia korres-
pondieren, andere Stücke mit dem generischen Konzept
der Gattung Orbignygyra ALLOITEAU übereinstimmen. Dar-
unter zählt z.B. die GOLDFUSS’sche Art  „tenella“, welche
schon mehr oder weniger als traditionelle Gosau-Vertre-
terin der Gattung Meandroria angesehen wurde.

Dictuophyllia radiata (MICHELIN, 1847)
Taf. 8, Fig. 3

v1847a Meandrina radiata: MICHELIN, S. 294, Taf. 68, Fig. 3.
v1849a Meandrina koninckii: MILNE EDWARDS & HAIME, Bd. 9, 3. ser.,

S. 284.
v1850a Meandrina koninckii MILNE EDWARDS & HAIME: D’ORBIGNY,

Bd. 2, S. 208
v1851a Meandrina koninckii MILNE EDWARDS & HAIME: MILNE

EDWARDS & HAIME, S. 90.
v1854a Leptoria konincki (MILNE EDWARDS & HAIME): REUSS, S. 110,

Taf. 15, Fig. 1–4.
v1854a Leptoria delicatula: REUSS, S. 110, Taf. 15, Fig. 5–7.
v1857a Leptoria delicatula REUSS:  MILNE EDWARDS & HAIME, Bd. 2.

ser., S. 408.
v1858-61 Leptoria konincki (MILNE EDWARDS & HAIME): FROMENTEL,

S. 167.
v1858-61 Leptoria delicatula REUSS: FROMENTEL, S. 167.
v1881a Leptoria konincki (MILNE EDWARDS & HAIME): QUENSTEDT,

Bd. 6, S. 885, Taf. 177, Fig. 52.
v1903a Leptoria delicatula REUSS: FELIX, S. 278.
v1914a Leptoria delicatula REUSS: FELIX, pars 7, S. 179.
v1930a Leptoria delicatula REUSS: OPPENHEIM, S. 383.
non1937 Leptoria konincki (MILNE EDWARDS & HAIME): BATALLER, S.

157.
?1954a Leptoria koninckii (MILNE EDWARDS & HAIME): KOLOSVÁRY, S.

78, Taf. VI, Fig. 8–12.
v1957a Meandrina koninckii (MILNE EDWARDS & HAIME): ALLOITEAU,

S. 172.
v1982a Meandroria radiata delicatula (REUSS) BEAUVAIS, Bd. 1, S.

212–213, Taf. 18, Fig. 4.
v1998a Meandroria tenella (GOLDFUSS): BARON-SZABO, S. 141, Taf.

4, Fig. 2.

Dimensionen:  d (Serie): (1,5) 2–3,5 mm; s/ mm: 6–8/2;
Größe der Exemplare: bis ca. 3 cm im Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Massive, mäandro-
ide Kolonie mit langen, parallel laufenden calicinalen
Serien. Die Serien werden von tholiformen teilweise tec-
tiformen Collines getrennt. Individuelle Koralliten sind
nicht zu beobachten. Kleindimensionierte Ambulacrae
treten stellenweise auf. Die kompakten Costosepten sind

gerade, schlank, confluent, sub- und nonconfluent, und
in 2 Ordnungen entwickelt. Selten schieben sich Septen
einer 3. Ordnung dazwischen. Die Septen 1. Ordnung
reichen weit in den Axialraum der Serien. Ihre Innenen-
den sind claviform oder rhopaloid verdickt und können
sich mit der Columella verbinden. Septen der 2. Ordnung
besitzen ungefähr gleiche Länge wie S1, sind jedoch
deutlich dünner. Jüngste Septen besitzen ungefähr
halbe Länge. Laterale Septenflächen sind mit feinen, spi-
niformen Granulae besetzt. Die Columella ist eine meist
lange, kontinuierliche Lamelle, welche stellenweise zu
kurzen einzelnen Lamellen zerfällt. Die Wand ist septo-
parathekal, stellenweise septothekal. Vesikuläre Disse-
pimente bilden die Endothek.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die Mikrostruktur
zeigt eine Entwicklung von dunklen Kalzifikationszen-
tren, welche zu 8–30 µm breiten axialen Linien in den
Septen arrangiert sind. Die Kalzifikationszentren können
in kontinuierlicher Reihe oder in Abständen bis zu 60 µm
stehen. Senkrecht von ihnen gehen trabekuläre Verlän-
gerungen aus, welche sich im Schliffbild als feine, 6–50
µm lange Dornen darstellen. Sekundäre Kalzifikation
entlang der lateralen Septenflächen können zu Eineb-
nungen führen. Die septothekale Wand besteht aus tra-
bekulären Bildungen, welche mit großen und mittelgro-
ßen, einfachen Trabekeln (55–120 µm)  sensu MORYCO-
WA & RONIEWICZ (1995) verglichen werden können.

Anmerkung:  Beobachtungen zur ontogenetischen Ent-
wicklung können nicht gemacht werden.

Mater ia l :  90/I; 91/I; 163/II; 166/II.
Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-

Gebiet, Santon.
Wei tere Vorkommen:  Coniac–Santon von Frankreich,

Santon weiterer Lokalitäten der Gosau Gruppe (Nefgra-
ben, Hofergarben, Traunwandalp, Geschröpfpalfen,
Scharergraben, Piesting), Campan von Spanien (Katalo-
nien), Senon von Slowenien (resedimentiert in Brekzie)
und ?Ungarn.
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Familie:
Gattung:

Columastreidae ALLOITEAU, 1952
Columastrea D’ORBIGNY, 1849

Typusar t :  Astrea striata GOLDFUSS, 1826
Zur  Gat tung Columastrea D’ORBIGNY:  Der Holotyp

weist folgende prinzipielle Charakteristika auf:
Massive, plocoide bis subcerioide Kolonie; Polypare sub-
zylindrisch, durch eine spärliche Perithek verbunden;
Costosepten kompakt, meist nonconfluent, selten con-
fluent; Costosepten benachbarter Kelche können aufein-
ander treffen; laterale Septenflächen mit unegalen spini-
formen Granulae besetzt; Wand ist septothekal, teilweise
parathekal oder synaptikulothekal; Columella substyli-
form, irregulär; Pali vor S1 vorhanden; Endothek und Exo-
thek aus dünnen, vesikulären Dissepimenten bestehend.

Anmerkung:  Nach Aussagen von BEAUVAIS (1982, Bd. 1:
124) ist der Holotyp der Typusart verloren. BEAUVAIS
wählte einen Neotyp und gab entsprechende Beschrei-
bung. Erneute Untersuchungen durch die Autorin erga-
ben jedoch, dass der Holotyp nicht verloren ist, sondern
am Geologisch-paläontologischen Institut, Universität
Bonn, mit dem Exemplar  GOLDFUSS, No. 297 existiert.
Dieses Stück entspricht der Illustration in GOLDFUSS,
1826, Taf. 38, Fig. 11.

Columastrea striata (GOLDFUSS, 1826)
Taf. 3, Fig. 1

v1826 Astrea striata: GOLDFUSS, S. 111, Taf. 38, Fig. 11a–b.
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v1847a Astrea striata GOLDFUSS: MICHELIN, S. 301, Taf. 71, Fig.
6a–b.

v1847a Astrea variolaris: MICHELIN, S. 301, Taf. 71, Fig. 7.
v1849a Columastrea striata (GOLDFUSS): MILNE EDWARDS & HAIME, 3.

Ser., Bd. 12, S. 183.
v1850a Phyllocoenia variolaris (MICHELIN): D’ORBIGNY, Bd. 2, S. 204.
v1850a Columastrea striata (GOLDFUSS): D’ORBIGNY, Bd. 2, S. 206.
v1850a Phyllocoenia corbarica: D’ORBIGNY, Bd. 2, S. 206.
v1854a Columastrea striata (GOLDFUSS): REUSS, S. 98, Taf. 14, Fig.

1, 2.
v1857a Columastrea striata (GOLDFUSS): MILNE EDWARDS, Bd. 2, S.

26.
v1860a Columastrea striata (GOLDFUSS): FROMENTEL, S. 194.
v1881a Columastrea striata (GOLDFUSS): QUENSTEDT, S. 897, Taf.

178, Fig. 21-22.
v1883a Columastrea striata (GOLDFUSS): FROMENTEL, S. 522, Taf.

136, Fig. 2, Taf. 137, Fig. 1.
v1884a Stephanastraea dumortieri: FROMENTEL, S. 537, Taf. 142, Fig.

3.
v1886a Stephanastraea mirabilis: FROMENTEL, S. 607, Taf. 180, Fig. 1.
v1898a Columastrea striata (GOLDFUSS): FELIX, S. 254, Taf. 11, Fig. 3.
v1899a Columastrea striata (GOLDFUSS): SÖHLE, S. 41, Taf. 2,

Fig. 4-4a.
v1899a Hydnophoropsis thecalis: SÖHLE, S. 41, Taf. 4, Fig. 2.
v1903a Columastrea striata (GOLDFUSS): FELIX, S. 320, Fig. 60.
v1914a Columastrea striata (GOLDFUSS): FELIX, pars 7, S. 238.
v1930a Columastrea striata (GOLDFUSS): OPPENHEIM, S. 478, Taf. 44,

Fig. 2-2b.
v1930a Stephanocoenia formosissima (SOWERBY): OPPENHEIM, S. 474,

Taf. 36, Fig. 9-9a.
v1937a Columastrea striata (GOLDFUSS): BATALLER, S. 277.
v1952a Columastrea striata (GOLDFUSS): ALLOITEAU, S. 608, Taf. 2,

Fig. 7.
v1954a Columastrea striata (GOLDFUSS): KOLOSVÁRY, S. 112, Taf. 13,

Fig. 10–11, Taf. 14, Fig. 1.
v1968a Columastrea striata (GOLDFUSS): TODORITA-MIHAILESCU, S.

31, Taf. 1.
v1974a Columastrea striata (GOLDFUSS): L. & M. BEAUVAIS, S. 484.
v1978a Columastrea striata (GOLDFUSS): TURN©EK & POL©AK, S. 148,

169, Taf. 4, Fig. 1-2.
v1982a Columastrea striata (GOLDFUSS): BEAUVAIS, Bd. 1, S. 123,

Taf. 10, Fig. 3.
v1994a Columastrea striata (GOLDFUSS): REIG ORIOL, S. 19, Taf. 4,

Fig. 1.
v2000a Columastrea striata (GOLDFUSS): LÖSER, S. 51, Taf. 2, Fig. 2.

Dimensionen:  d: 2–3 mm; dl: 1,2–2 mm; c-c: 2–4 mm; s:
24 + s4; Größe des Exemplars: ca. 20 x 50 mm.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Plocoide bis sub-
cerioide Kolonie mit kreisrunden bis stark ovalen Polypa-
ren, welche durch eine Perithek verbunden sein können.
Die kompakten Costosepten sind nonconfluent, selten
confluent und in 3 kompletten Zyklen in 6er-Systemen
entwickelt. Ihre axialen Enden weisen häufig claviforme
Verdickungen auf. Trabekuläre Verlängerungen, welche
sowohl von den Septeninnenenden als auch von den
paliformen Strukturen ausgehen können, verbinden sich
teilweise mit der Columella. Dadurch kann der Axialraum
ein netzartiges Erscheinungsbild erhalten. Laterale Sep-
tenflächen sind mit vereinzelten gerundeten sowie zahl-
reichen spiniformen Granulae besetzt, welche zu vertika-
len Carinae arrangiert sein können. Paliforme Strukturen
sind vor S1 und unregelmäßig auftretend vor S2 vorhan-
den. Die Columella ist styliform bis substyliform und
manchmal in ihrer Größe stark reduziert. Die Wand ist
vorwiegend septothekal, bisweilen auch parathekal und
synaptikulothekal.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die Mikrostruktur
gibt Kalzifikationszentren zu erkennen, welche in den
Septen feine axiale Linien formen. Die Kalzifikationszen-
tren stehen eng aneinander arrangiert und bilden eine
kontinuierliche Reihe. Die Größe der Kalzifikationszen-
tren beträgt in den Septen bis 20 µm. Im Wandbereich
der Koralliten erreichen sie eine Größe von bis zu 40 µm

im Durchmesser. Die auf den lateralen Septenflächen zu
beobachtenden Granulae ragen 10 bis 40 µm über die
Septenflächen hervor. Mikrostrukturelle Beobachtungen
in der Columella und den paliformen Strukturen können
aus Erhaltungsgründen nicht erfolgen.

Anmerkung:  Aufgrund des unzureichenden Erhaltungs-
zustandes des Materials kann die ontogenetische Ent-
wicklung nicht beobachtet werden. 

Mater ia l :  167/II.
Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-

Gebiet, Santon.
Wei tere Vorkommen:  Oberkreide von Rumänien, Un-

terconiac (Corbières) und Obersanton (Provence) von
Südfrankreich, Senon von Ungarn, Obersanton von
Nordspanien (Katalonien), Santon–Campan von Kroa-
tien, Santon weiterer Lokalitäten der Gosau-Gruppe
(Nefgraben, Zimmergraben, Edelbachgraben, Weg-
scheidgraben, Passgschüttgraben, Hofergraben, Pass
Gschütt, Finstergraben, Traunwandalp, Stöcklwaldgra-
ben, Hornegg, Obergeschröpfpalfen, Randoschberg,
Seeleiten, St. Gilgen, Reichenhall, Brandenbergtal,
Neue Welt).
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Familie:
Gattung:

Placosmiliidae ALLOITEAU, 1952
Peplosmilia
MILNE EDWARDS & HAIME, 1850

Typusar t :  Peplosmilia austeni MILNE EDWARDS & HAIME, 1850
Zur  Gat tung Peplosmi l ia MILNE EDWARDS & HAIME:  Ori-

ginaldiagnose aus MILNE EDWARDS & HAIME (1850: 57):
“Korallum einfach, mit einer breiten Basis festgeheftet,
zylindrisch und über die gesamte Polyparlänge von einer
membraniformen Epithek umgeben, welche einige leich-
te transversale Falten aufweist. Kelch kreisförmig oder
etwas oval; Fossula flach, eng und verlängert. Columella
gut entwickelt lamellar; Septen erscheinen in 4 gut erhal-
tenen Zyklen und einem rudimentären fünften; Septen
der ersten beiden Zyklen sind gleich und differieren nur
etwas von denen des dritten; sie sind dick, breit, engste-
hend, leicht exsert, nicht völlig gerade; die Septen sind
nahe der Columella geneigt….lateral granuliert; Dissepi-
mente vesikulär und recht zahlreich.” (zusammenfassen-
de Diagnose nach BARON-SZABO [1997]).

Peplosmilia latona (FELIX, 1903)
Taf. 4, Fig. 1, 3–6

*1903a Montlivaltia latona: FELIX, S. 240, Taf. 22, Fig. 4.
?1914a Montlivaltia latona FELIX: FELIX, pars 7, S. 160.
?1930a Plesiophyllia latona (FELIX): OPPENHEIM, S. 297, Taf.

35, Fig. 5, 5a, Taf. 45, Fig. 8.
?1930a Haplaraea diversicostata: OPPENHEIM, S. 32, Taf. 25,

Fig. 1-1b, Taf. 30, Fig. 8.
?1982a Peplosmilia latona (FELIX): BEAUVAIS, Bd. 1, S. 72,

Taf. 4, Fig. 6.
Dimensionen:  d (max): 16–22 mm; d (min): 10–16 mm; s

(max): 96–ca. 110; h: 20–30 mm.
Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Der trochoide Ein-

zelkorallit weist einen elliptischen Querschnitt auf. Die
Costosepten sind kompakt, schlank bis stark verdickt,
gerade, stellenweise leicht exsert und im Adultstadium in
3 Zyklen in 24er-Systemen entwickelt. Septen des ersten
Zyklus erreichen das Kelchzentrum. Die Septen des
zweiten Zyklus sind etwas kürzer und dünner. Innere
Enden der Septen S1 und S2 können parallel zur Colum-
ella geneigt verlaufen. Im Querschnitt werden dadurch
mitunter claviforme Verdickungen der inneren Septenen-
den vorgetäuscht. Septen des dritten Zyklus haben
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ungefähr die Hälfte der Dicke sowie die Hälfte bis 3/4 der
Länge von S1 und S2. Septen des vierten Zyklus sind
deutlich dünner und erreichen meist 1/3 bis maximal
halbe Länge von S1. Septenseitenflächen sind mit fei-
nen, spiniformen Granulae besetzt. Die Columella ist
lamellar, kontinuierlich und kann mit trabekulären Ver-
längerungen axialer Enden ältester Septen verbunden
sein. Vesikuläre Dissepimente bilden die Endothek. Die
Wand ist septoparathekal. Stellenweise sind Relikte
einer pellikulären Epithek zu beobachten.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die mikrostrukturel-
le Entwicklung zeigt Kalzifikationszentren, welche zu
einer kontinuierlichen, 40–80 µm mächtigen Reihe ange-
ordnet sind. Diese Reihe kann einen geraden oder star-
ken Zick-zack-Verlauf nehmen. Beidseitig an diese zen-
tralen Lagen sind Fibrenbündeln angeschlossen, welche
je Seite aus bis zu 160 µm mächtigen meist lamellaren
Schichten bestehen. Die Granulae, welche im Schliffbild
als Ornamentierungen der Septenseitenflächen zu beob-
achten sind, können einerseits die Endpunkte der Zick-
zack-Linien der Septen bedeuten oder andererseits
ungefähr rechtwinkelig zu den axialen Linien stehende
Projektionen darstellen. Bei den Projektionen handelt es
sich um spiniforme Verlängerungen, welche bis zu 160
µm über die Septenseitenfläche hervorragen können.
Während die Granulae, welche den Zick-zack-Verlauf
beschreiben, häufig durch fibro-lamelläre Schichten ein-
geebnet werden, ist das Wachstum der spiniformen Pro-
jektionen oft nur unwesentlich von der Überlagerung
durch Fasikelschichten betroffen.

Ontogenet ische Entwick lung:  Die Entwicklung der
Koralliten folgt keinem linearen Wachstum. Somit stellt
das Verhältnis der Höhe der Individuen zu ihrem Kelch-
durchmesser kein taxonomisch verwertbares Kriterium
dar. Von Bedeutung ist die Größe des Kelchdurchmes-
sers, da mit diesem Wert eine spezifische Entwicklung
des Septalapparates gekoppelt ist, unabhängig davon, in
welcher Korallithöhe dieser Durchmesser entwickelt ist.
In dem Material, welches hier zu Peplosmilia latona (FELIX)
gestellt wird, ist der Septalapparat bis zu einem Kelch-
durchmesser von ungefähr 10 x 5 mm in Septenzyklen
entwickelt, welche in 12er-Systemen arrangiert sind. Hat
das Korallum diesen Durchmesser erreicht, sind 4 kom-
plette Septenzyklen zu beobachten. Im weiteren Verlauf
der ontogenetischen Entwicklung wird die in frühen
Ontogeniestadien angelegte Entwicklung des Septalap-
parates in 12er-Systemen undeutlicher und später in
24er-Systemen fortgesetzt. Bezüglich ihrer Dicke und
Länge verlieren die Septen des ersten Zyklus ihre Do-
minanz. Septen des zweiten Zyklus erreichen in ihrer
Entwicklung gleichartige Stärke. Septen des dritten
Zyklus bleiben, z.T. nur unwesentlich, dünner und kür-
zer. Septen nachfolgend jüngerer Zyklen hingegen
unterscheiden sich sehr deutlich von den älteren. Ab
einem Kelchdurchmesser von ca. 15 x 10 mm können
Septen in ausschließlich 24er-Systemen  beobachtet
werden (Tabelle 4).

Anmerkung:  Bezüglich der Septalentwicklung mit um 96
Septen im Adultstadium bei einem Korallitdurchmesser
von ab 15 x 10 mm stimmen die hier zu Peplosmilia latona
gestellten Exemplare mit Peplosmilia fromenteli ANGELIS
D’OSSAT sehr gut überein. Jedoch erscheinen die Septen
in letzterer deutlich schlanker und sind zudem in 6er-
Systemen entwickelt.

Mater ia l :  24/ I ; 33/I.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Santon–Campan weiterer Loka-
litäten der Gosau-Gruppe (Nefgraben, Edelbachgraben,

Wegscheidgraben, Gschröpfpalfen, Zimmergraben, Ho-
fergraben, Obergeschröpfpalfen, Sankt Gilgen).
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Tabelle 4.
Dimensionen der Skelettelemente von Peplosmilia latona (FELIX) im Verlau-
fe der ontogenetischen Entwicklung.
Die Ausbildung des Septalapparates in 4 kompletten Zyklen in 12 Syste-
men ist bei einem Kelchdurchmesser von ungefähr 10 x 6 mm abge-
schlossen. Im weiteren Verlauf der ontogenetischen Entwicklung wird die
in frühen Ontogeniestadien angelegte Entwicklung des Septalapparates in
Zyklen in 12er-Systemen undeutlicher und schließlich zu Zyklen in 24er-
Systemen weitergeführt. Ab einem Kelchdurchmesser von ca. 15 x 10 mm
können ausschließlich Septenzyklen in 24er-Systemen beobachtet werden.

Gattung: Placosmilia
MILNE EDWARDS & HAIME, 1848

Typusar t :  Turbinolia cymbula MICHELIN, 1846

Zur  Gat tung Placosmilia MILNE EDWARDS & HAIME: Die
Erstbeschreibung durch MICHELIN ist sehr kurz gehalten.
Eine erweiterte Diagnose anhand des Holotyps gibt
ALLOITEAU (1957: 100): „Kolonial, frei oder festgeheftet,
flabellat oder mäandroid, aber aus nur einer vertikal ste-
henden, mehr oder weniger geschwungenen Serie gebil-
det; ... calicinales Plateau ist etwas vertieft; Axialgrube
ist sehr lang und schmal; keine Wand, aber eine dicke,
multilamelläre Epithek, deren innerste Schicht auf die
Costae stützen kann; radiäre Elemente sind kompakte
Costosepten in bilateral-symmetrischer Anordnung … ihr
distaler Rand ist mit kräftigen, spitzen Zähnen besetzt;
ihre Seitenflächen sind mit Granulae bestückt; ... En-
dothek ist ein im gesamten Lumen entwickeltes Dissepi-
mentarium aus Traversen; Columella ist eine dünne,
geschwungene Lamelle, mehr oder weniger kontinuier-
lich verlaufend, sich selten mit den Septeninnenrändern
verbindend; Knospung intracalicinal, polystomodaeal
und linear.“ (zusammenfassende Diagnose nach BARON-
SZABO [1997]).

Placosmilia martini (MICHELIN, 1846)
Taf. 5, Fig. 1–8; Taf. 6, Fig. 1, 3–7;
Taf. 7; Fig. 1–6; Taf. 9, Fig. 7–10

* 1846a Lobophyllia martiniana: MICHELIN, S. 290, Taf. 66, Fig. 4.
* 1848a Rhipidogyra martiniana (MICHELIN): MILNE EDWARDS & HAIME,

3. ser., Bd. 10, S. 282.
* 1850a Rhipidogyra martiniana (MICHELIN): D’ORBIGNY, Bd. 2, S. 203.
* 1851a Rhipidogyra martiniana (MICHELIN): MILNE EDWARDS & HAIME,

S. 57.
* 1857a Rhipidogyra martiniana (MICHELIN): MILNE EDWARDS, Bd. 2, S.

215.
* 1858-61 Rhipidogyra martiniana (MICHELIN): FROMENTEL, S. 155.
* 1877a Rhipidogyra turonensis: FROMENTEL, p. 437, Taf. 98, Fig. 1.
* 1877a Glyphephyllia excelsa: FROMENTEL, S. 465, Taf. 99, Fig. 1.
* 1900a Lasmogyra tortuosa: FELIX, S. 3.
v1903a Lasmogyra tortuosa FELIX: FELIX, S. 247, Taf. 21, Fig. 12,

Text-Fig. 26.
* 1914a Rhipidogyra martini (MICHELIN): FELIX, pars 7, S. 148.
* 1914a Rhipidogyra turonensis FROMENTEL: FELIX, pars 7, p. 148.
* 1914a Glyphephyllia excelsa FROMENTEL: FELIX, pars 7, S. 163.
* 1914a Lasmogyra tortuosa FELIX: FELIX, pars 7, S. 164.
* 1930a Lasmogyra tortuosa FELIX: OPPENHEIM, S. 302, Taf. 32, Fig.

1–1b.
* 1930a Lasmogyra sinuosa REUSS: OPPENHEIM, S. 304, Taf. 30, Fig. 12.
* 1930a Lasmogyra subgracilis: OPPENHEIM, S. 306, Taf. 30, Fig.

13–13a.
* 1941a Lasmogyra martiniana (MICHELIN): ALLOITEAU, S. 64, Taf. 13,

Fig. 11, Taf. 9, Fig. 4.
* 1956a Placosmilia tortuosa (FELIX): WELLS, part F, S. F.400, Fig.

298,2.
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v1982 Placosmilia turonensis (FROMENTEL): BEAUVAIS, Bd. 1, S. 63,
Taf. 2, Fig. 8, Taf. 3, Fig. 4, Taf. 4, Fig. 1.

* 1982 Placosmilia martini (MICHELIN): BEAUVAIS, Bd. 1, S. 65-66. 
* 1982 Placosmilia inflata: BEAUVAIS, Bd. 1, S. 70, Taf. 4, Fig. 5.
v1999 Placosmilia turonensis (FROMENTEL): BARON-SZABO, S. 447,

Taf. 5, Fig. 2.

Dimensionen:  d (min., Adultstadium): 10–18 mm; d
(max., Adultstadium): bis 45 mm; d (min., Juvenilsta-
dium): bis 9 mm; s/mm (Adultstadium): 15–20 (22)/10, in
Bereichen, welche durch Knospungstätigkeit beeinflusst
sind, kann sich die Septendichte leicht erhöhen; s/mm
(Juvenilstadium): 22–30/ 10; h: bis 35 mm.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Das Korallum ist
flabellat und erhält mit zunehmender Knospungstätigkeit
ein mäandroides Aussehen. Die Costosepten sind kom-
pakt, leicht oder stark geschwungen und in 3 Größenord-
nungen entwickelt. Selten können unregelmäßige Ein-
schaltungen einer 4. Ordnung beobachtet werden. Die
Septen alternieren regelmäßig in ihrer Dicke, jedoch
unregelmäßig in ihrer Länge. Septen erster Ordnung
erreichen das Zentrum. Teilweise können sich ihre inne-
ren Enden mit der Columella verbinden. Septen zweiter
Ordnung sind in fast gleicher Länge ausgebildet; die der
dritten Ordnung erreichen oft halbe Länge. Die Innenen-
den der Septen erster und zweiter Ordnung weisen clavi-
forme oder rhopaloide Verdickungen auf. Cuneiforme
Innenenden sind typisch für die Septen dritter (und vier-
ter) Ordnung. Laterale Flächen der Septen sind mit zahl-
reichen spiniformen und feinen, gerundeten Granulae
ornamentiert. Die Granulae sind mitunter zu subvertika-
len Carinae arrangiert. Die Columella zieht sich als feine,
gerade oder geschwungene Lamelle durch das Koral-
lum. Vesikuläre Dissepimente, welche im gesamten
Korallum entwickelt sind, bilden die Endothek. Die Wand
ist parathekal. Selten können epicostale Bildungen beob-
achtet werden. 

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Es finden sich klei-
ne, bis max. 50 µm große Kalzifikationszentren, welche
in den Septen und in der Columella axiale und teilweise
divergierende Linien formen. An diese sind Lagen aus
Fibrenbündeln angeschlossen, welche aus bis zu 200
µm mächtigen, meist lamellaren Schichten bestehen. Die
Granulae, welche im Schliffbild als Ornamentierungen
der Septenseitenflächen zu beobachten sind, können
sich einerseits direkt von den zentralen Linien der Sep-
ten und der Columella entwickeln oder sich andererseits
unabhängig von ihnen bilden:
In Abständen von bis zu 100 µm ragen von den axialen
Linien der Septen und der Columella ungefähr rechtwin-
kelig 10 bis 50 µm große trabekuläre Verlängerungen
hervor, welche sich im Schliffbild als feinste Granulae zu
erkennen geben. Eine fibro-lamelläre Schicht kann die
laterale Oberfläche einebnen. Auf dieser neu entstande-
nen Fläche kommt es zur Bildung von Kalzifikationskei-
men, aus welchen sich gerundete Granulae entwickeln.
Nachfolgende fibro-lamelläre Schichten können einer-
seits zur erneuten Einebnung der lateralen Flächen füh-
ren, auf denen es dann wiederum zur Entwicklung von
Kalzifikationskeimen kommt, andererseits kann das
Wachstum der bereits angelegten Granulae/Kalzifika-
tionskeime in dem selben Maße fortgeführt werden, in
welchem sich die Fasikelschichten bilden (Taf. 7, Fig. 5).

Ontogenet ische Entwick lung:  Während der Juvenil-
phase bildet der Korallit ein sehr verlängertes Korallum.
Die Septen sind gerade oder leicht geschwungen und in
3 meist unvollständigen Ordnungen ausgebildet. Im Ver-
lauf der ontogenetischen Entwicklung gewinnt das Koral-
lum an Höhe und vergrößert seinen Durchmesser stetig.
Der Septalapparat vervollständigt die Ausbildung in 3
komplette Ordnungen.

Die Exemplare, welche hier zu Placosmilia martini (MICHE-
LIN) gestellt werden, weisen bis zu einem Korallitdurch-
messer d (min) von 9 mm eine hohe Septendichte auf,
welche in vielen Bereichen des Korallums um 30 Septen
auf 10 mm liegt. Erreicht das Korallum einen Durchmes-
ser d (min) von ab 10 mm, beginnt sich die Septendichte
zu verringern. Ab einem Durchmesser von d (min) 12–13
mm finden sich schließlich 15–20 Septen auf 10 mm. Der
Wert d (min) von 10 mm markiert in der weiteren ontoge-
netischen Entwicklung des Korallums die Untergrenze
für den minimalen Korallitdurchmesser (Tabelle 5).
Das Korallum folgt keinem linearen Wachstum. Somit
dienen die Angaben zur Höhe des Korallums sowie zu
seinem maximalen Durchmesser rein beschreibenden
Zwecken. 

Mater ia l :  2/I; 3/I; 23/I; 44/I; 48/I; 64/I; 65/I; 252/I; 253/I;
254/I; 255/I; 258/I; 44/II; 50/II; 57/II; 63/II; 165/II.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet und Finstergraben, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Oberturon–Campan weiterer Lo-
kalitäten der Gosau-Gruppe (Weissenbachalm, Nefgra-
ben, Gottes Schacht, Geschröpfpalfen, Brunsloch, Horn-
egg, Piesting, Scharergraben, Edelbachgraben, Zimmer-
graben, Angerleithgraben, Traunwandalp, Pass Gschütt,
Rigausbach, Abtenau, Lattengebirge), Obersanton von
Südfrankreich (Provence, Corbières) und Nordspanien
(Katalonien).
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Tabelle 5.
Dimensionen einiger Skelettelemente von Placosmilia martini (MICHELIN)
und Placosmilia fenestrata (FELIX) im Verlaufe der ontogenetischen Entwick-
lung. Ist ein spezifischer Wert für den minimalen Korallitdurchmesser
erreicht, reduziert sich die Septendichte bei erster Form deutlich. Dieser
verringerte Wert wird in nachfolgenden ontogenetischen Stadien beibehal-
ten.

Placosmilia fenestrata (FELIX, 1900)
Taf. 6, Fig. 2

* 1900a Lasmogyra fenestrata: FELIX, S. 3.
v1903a Lasmogyra fenestrata FELIX: FELIX, S. 246, Taf. 21, Fig. 6–8.
v1930a Lasmogyra fenestrata FELIX: OPPENHEIM, S. 300.
v1961a Lasmogyra fenestrata FELIX: SURARU, S. 658, Taf. 4, Fig. 15,

16.
v1982a Lasmogyra fenestrata (FELIX): BEAUVAIS, Bd. 1, S. 68, Taf. 4,

Fig. 4, Taf. 59, Fig. 3, 5, 6.
v1997a Lasmogyra fenestrata (FELIX): BARON-SZABO, S. 73, Taf. 7,

Fig. 5, Taf. 8, Fig. 2, 3, 6.

Dimensionen:  d (min., Adultstadium): 5,5–7,5 mm; d
(max., Adultstadium): 35 mm; s/mm (Adultstadium):
18–24/10; h: ca. 30 mm.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Fragment eines
mäandroid-flabellaten Korallums. Die kompakten Costo-
septen sind dick, gerade und in 2 Größenordnungen ent-
wickelt. Unregelmäßig schieben sich Septen dritter Ord-
nung dazwischen. Die Septen alternieren unregelmäßig
in Dicke und Länge. Septen erster Ordnung erreichen
das Zentrum. Teilweise können sich ihre inneren Enden
mit der Columella verbinden. Septen zweiter Ordnung
sind in gleicher oder fast gleicher Länge ausgebildet.
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Septen der dritten Ordnung erreichen halbe oder 3/4 der
Länge von S1. Die Innenenden der Septen erster und
zweiter Ordnung können claviforme oder rhopaloide Ver-
dickungen aufweisen. Cuneiforme Innenenden sind
typisch für die Septen dritter Ordnung. Die Seitenflächen
der Septen sind mit spiniformen und feinen, gerundeten
Granulae bestückt. Die Granulae können zu subvertika-
len Carinae arrangiert sein. Die Columella zieht sich als
feine geschwungene, diskontinuierliche Lamelle durch
das Korallum. Vesikuläre Dissepimente, welche im ge-
samten Korallum entwickelt sind, bilden die Endothek.
Die Wand ist parathekal. Selten können als zu Ringen
reduzierte epicostale Bildungen beobachtet werden.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die mikrostrukturel-
len Gegebenheiten können aufgrund des unzureichen-
den Erhaltungszustandes des Materials nicht beobachtet
werden. 

Ontogenet ische Entwick lung:  Aufgrund des unzurei-
chenden Erhaltungszustandes kann eine Feststellung
zur ontogenetischen Entwicklung nur im begrenzten
Rahmen erfolgen. Bemerkenswert ist die konstant blei-
bende Breite der Korallitserie über die gesamte Höhe
des Korallums mit d min. = 5,5–7,5 mm sowie eine
gleichbleibende Septendichte von 18–24 Septen auf 10
mm (Tabelle 5).

Mater ia l :  85/I.
Vorkommen: Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-

Gebiet, Santon.
Wei tere Vorkommen:  (?Oberturon–)Unterconiac und

Santon–Campan weiterer Gosau-Lokalitäten (Branden-
berg, Zimmergraben, Rontograben, Scharergraben,
Piesting), Senon von Rumänien.

messer, Korallithöhe / maximalem Korallitdurchmesser
sowie minimalem Korallitdurchmesser / Korallithöhe er-
geben.

Aulosmilia aspera (SOWERBY, 1832)
Taf. 10, Fig. 1–6; Taf. 11, Fig. 1–6; Taf. 12, Fig. 1–6

v*1832a Turbinolia aspera: SOWERBY, S. 417, Taf. 37, Fig. 1.
v*1854a Placosmilia consobrina: REUSS, S. 84, Taf. 5, Fig. 17–19.
v*1854a Montlivaultia rudis MILNE EDWARDS & HAIME: REUSS, S. 102,

Taf. 6, Fig. 14–15.
pars 1857 Montlivaultia rudis MILNE EDWARDS & HAIME: MILNE

EDWARDS, Bd. 2, S. 314.
v*1862a Trochosmilia cernua: FROMENTEL, S. 277, Taf. 31, Fig. 3,

3a-b.
v*1863a Placosmilia arcuata MILNE EDWARDS & HAIME: FROMENTEL,

S. 219, Taf. 19, Fig. 1–4.
v*1867a Trochosmilia archiaci: FROMENTEL, S. 267, Taf. 19, Fig. 2,

2a–b, Taf. 72, Fig. 1, 1a-b.
v*1903a Trochosmilia chondrophora: FELIX, S. 327, Taf. 24, Fig. 12.
pars 1914 Trochosmilia chondrophora FELIX: FELIX, pars 7, S. 213.
v*1930a Montlivaultia rudis MILNE EDWARDS & HAIME: OPPENHEIM, S.

294, Taf. 33, Fig. 11, 11a.
pars 1930 Placosmilia decora: OPPENHEIM, S. 518, Taf. 26, Fig. 2,

non Fig. 1.
v*1952a Aulosmilia archiaci FROMENTEL: ALLOITEAU, S. 636, Taf. 7,

Fig. 2a-b.
v*1957a Aulosmilia archiaci FROMENTEL: ALLOITEAU, Taf. 8, Fig.

12a-b.
v*1974a Aulosmilia aspera (SOWERBY): L. & M. BEAUVAIS, S. 485.
v*1978a Aulosmilia aspera (SOWERBY): TURNπEK, S. 72, 104, Taf. 3,

Fig. 1–4.
v*1982a Aulosmilia aspera (SOWERBY): BEAUVAIS, Bd. I, S. 218, Taf.

18, Fig. 6, Taf. 19, Fig. 2. 
v*1982a Aulosmilia chondrophora (FELIX): BEAUVAIS, Bd. I, S. 221,

Taf. 19, Fig. 4, 5.

v*1982a Aulosmilia cristata: BEAUVAIS, Bd. I, S. 224, Taf. 19, Fig. 9.

v*1987a Aulosmilia aspera (SOWERBY): KUZMICHEVA, S. 61.
v*1998a Aulosmilia aspera (SOWERBY): BARON-SZABO, S. 139, Taf. 3,

Fig. 5, Text-Fig. 4.
v*1999a Aulosmilia aspera (SOWERBY): BARON-SZABO, S. 449, Taf. 6,

Fig. 5.
v*2000a Aulosmilia aspera (SOWERBY): BARON-SZABO, S. 111, Taf. 6,

Fig. 1.

Dimensionen:  d (max., Adultstadium): 13–55 mm; d (min.,
Adultstadium): 8–22 mm; s: bis ca. 200; h: 8–50 mm.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Trochoider Einzel-
korallit mit elliptischem oder stark verlängertem Quer-
schnitt. Teilweise ist eine das Korallum umgebende, aus
dünnen Lagen bestehende Epithek vorhanden. Die Cos-
tosepten sind kompakt, gerade oder sehr geschwungen
und in späten Ontogeniestadien in 4 kompletten Zyklen
in 24er-Systemen entwickelt. Ein beginnender 5. Zyklus
kann vorhanden sein. Die Septen des ersten Zyklus
erreichen das Zentrum. Ihre axialen Enden sind clavi-
form oder T-förmig verdickt. Von ihnen gehen häufig tra-
bekuläre Verlängerungen aus, welche sich mit der Col-
umella verbinden. Die Septen des 2. Zyklus alternieren
leicht und regelmäßig (in späten Ontogeniestadien) oder
stark und unregelmäßig (in früheren Ontogeniestadien)
in Dicke und Länge mit S1. Septen des 3. Zyklus bleiben
immer deutlich kürzer und dünner als S1 und S2. Jüngs-
te Septen erreichen kaum 1/10 des Korallitdurchmes-
sers. Laterale Septenflächen besitzen feine, spiniforme
und gerundete Granulae. Die Columella zieht sich als
schlanke, kontinuierliche Lamelle durch das Korallum.
Vesikuläre Dissepimente, welche hauptsächlich auf den
peripheren Bereich beschränkt sind, bilden die Endo-
thek. Die Wand ist septothekal und entspricht dem
Wandmuster B („wall pattern B“) bei RONIEWICZ & STO-
LARSKI (1999).

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die mikrostrukturel-
le Entwicklung zeigt Kalzifikationszentren, welche 30 µm
im Durchmesser erreichen. Diese sind zu einer kontinu-
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Familie:
Unterfamilie: 

Gattung:

Meandrinidae GRAY, 1847
Meandrininae
VAUGHAN & WELLS, 1943
Aulosmilia ALLOITEAU, 1952

Typusar t :  Trochosmilia archiaci FROMENTEL, 1867

Zur  Gat tung Aulosmi l ia ALLOITEAU:  Auf der Basis der
Form Trochosmilia archiaci FROMENTEL definiert ALLOITEAU
(1952a: 636) die Gattung Aulosmilia. In seiner späteren
Revision gibt er anhand eines Neotyps eine erweiterte
Diagnose (ALLOITEAU, 1957: 85):
„Solitäres, trochoides, komprimiertes Korallum, im Quer-
schnitt elliptisch; an der Basis mehr oder weniger gebo-
gen; calicinales Plateau ist leicht vertieft; Axialbereich ist
sehr verlängert und gerade; Wand septo-parathekal;
Exothek reichlich ausgebildet …; Epithek faltig, dünn;
radiäre Elemente sind kompakte Costosepten, exsert,
sowohl in 2er- als auch in radiärer Symmetrie entwickelt;
ist ihr distaler Rand mit Zähnen besetzt, so handelt es
sich um stark abgerundete und sehr feine Zähne; Sep-
tenseitenflächen sind mit sehr feinen Granulae bestückt;
sie sind in dichter, linienartiger Folge sowie in divergen-
ten Systemen angeordnet und stehen senkrecht zum dis-
talen Rand; Columella ist lamellar, sehr lang und dünn,
leicht geschwungen; Endothek ist kaum entwickelt, peri-
pher auftretend; … Mikrostruktur aus kleinen Kalzifika-
tionszentren (Abstand der Zentren durchschnittlich 8 µm)
formen eine mediane Linie … (zusammenfassende Dia-
gnose nach BARON-SZABO [1997]).
Für die artliche Zuordnung der Formen von Aulosmilia wer-
den nach ALLOITEAU (1957) u.a. neben der Septenzahl
auch die Werte herangezogen, welche sich aus den
Relationen von minimalem / maximalem Korallitdurch-
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ierlichen Reihe angeordnet und bilden den Kern der axi-
alen Linien in den Septen. An diese „Kernlinien“ sind
beidseitig Fibrenschichten angeschlossen, welche sich
dann im Schliffbild als axiale Linien mit einer Gesamt-
breite von bis zu 80 µm darstellen. An diese zentralen
Lagen sind helle, meist zu lamellaren Schichten orien-
tierte Fibrenbündel angeschlossen, welche je Septensei-
te bis zu 300 µm mächtig werden. Die Gesamtbreite der
Septen kann ungefähr 700 µm erreichen. Die Entwick-
lung der Granulae ist mit der in den Placosmilien beob-
achteten vergleichbar: Die Granulae können sich einer-
seits direkt von den zentralen Linien in den Septen und in
der Columella entwickeln oder sich andererseits unab-
hängig von ihnen durch neue Kalzifikationskeime bilden:
In Abständen von bis zu 150 µm ragen von den axialen
Linien der Septen und in der Columella ungefähr recht-
winkelig bis 30 µm große trabekuläre Verlängerungen
hervor, welche sich im Schliffbild als feinste, spiniforme
Granulae zu erkennen geben. Eine fibro-lamelläre
Schicht ebnet die laterale Oberfläche zunächst ein. Auf
dieser neu entstandenen Fläche kommt es zur Bildung
von Kalzifikationskeimen, aus welchen sich gerundete
Granulae entwickeln. Nachfolgende fibro-lamelläre
Schichten können einerseits zur erneuten Einebnung der
lateralen Flächen führen, auf denen es dann wiederum
zur Entwicklung von Kalzifikationskeimen kommt, ande-
rerseits wird das Wachstum der bereits angelegten Gra-
nulae/Kalzifikationskeime in demselben Maße fortge-
führt, in welchem sich die Fasikelschichten bilden. 

Ontogenet ische Entwick lung:  In seiner Juvenilphase
bildet der Korallit ein subzirkulares oder ovales Korallum.
Bei einem Korallitdurchmesser von 4.5 x 3 mm sind 2
Septenzyklen in 12er-Systemen ausgebildet. Im Verlauf
der Ontogenie vollzieht sich die Entwicklung von Septen-
zyklen in 12er-zu 24er-Systemen. In Individuen, welche
zu Aulosmilia aspera (SOWERBY) gestellt werden, sind
28–44 Septen in 12er-Systemen (12+12+s) bei einem
Korallitdurchmesser von ca. 6 x 4 mm entwickelt; bei
einem Durchmesser von 11 x 6 mm, spätestens jedoch
bei ca. 15 x 8 mm sind um die 60 Septen in 12er-Syste-
men zu beobachten (12+12+24+s) und ab einem Kelch-
durchmesser von ungefähr 16 x 10 mm, spätestens
jedoch bei einem Kelchdurchmesser von ca. 26 x 14 mm
kann eine Septenentwicklung in 24er-Systemen mit 
mindestens 96 Septen nachvollzogen werden
(24+24+48+s). Einige Exemplare zeigen im Juvenilsta-
dium eine Septenentwicklung in 10er- oder 11er-Syste-
men, welche im Verlauf der Ontogenie zugunsten des
12er-Systems (bzw. 24er-Systems) aufgegeben wird
(Tabelle 6). Die Septenentwicklung in Systemen kleiner
als 12 könnte darauf hindeuten, dass der Septalapparat
des Koralliten in seiner frühesten Entwicklungsphase in
6er-Systemen ausgebildet ist.
Die oben im Eingangskapitel zur Gattung Aulosmilia
erwähnten Kriterien, welche für die artliche Bestimmung
herangezogenen werden, variieren während der ontoge-
netischen Entwicklung z.T. so stark, dass eine Zuord-
nung in mehrere Gruppen möglich wäre. Die in der oben
genannten Synonymliste aufgeführten Formen können in
den unterschiedlichen Ontogeniestadien der hier vorge-
fundenen Exemplare wieder gefunden werden.

Mater ia l :  5/I; 8/I; 17/I; 23/I; 25/I; 27/I; 30/I; 31/I; 32/I; 34/I;
37/I; 41/I; 46/I; 47/I; 51/I; 66/I; 67/I; 69/I; 70/I; 71/I; 72/I;
74/I; 76/I; 77/I; 78/I; 79/I; 80/I; 11/II; 33/II; 34/II; 35/II;
36/II, 41/II; 47/II; 49/II; 57/II; 58/II; 61/II; 63/II; 65/II; 66/II;
158/II; 2/F; 3/F; 5/F; GB-VIII.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Weitere Lokalitäten der Gosau-
Gruppe: Oberturon–Santon (Weissenbachalm, Branden-
berger Gosau, Grabenbach, Brunsloch, Finstergraben,
Edelbachgraben, Augerleithgraben, Obergschröpfpalfen,
Pass Gschütt, Wegscheidgraben, Bibereck, Zimmergra-
ben, Stöcklwaldgraben, Sparberg, Nefgraben, Rontogra-
ben, Sankt Gilgen, Hofergraben, Passgschüttgraben,
Nussensee, Rigausbach, Gamsbecken), Mittelconiac
und Obersanton von Südfrankreich (Corbières, Pro-
vence), Santon–Campan von Slowenien, Campan von
Nordspanien (Katalonien), Obercampan–Maastricht der
Region Vereinigte Arabische Emirate – Oman.
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Tabelle 6.
Dimensionen verschiedener Skelettelemente der Aulosmilia aspera (SOWER-
BY) in einzelnen Stadien  der Ontogenie.  Die  Septenzahl 96 markiert unge-
fähr den Wechsel in der Entwicklung der  Septensysteme: Ab der Septen-
zahl 96 ist eine Entwicklung von Septenzyklen in 24er Systemen zu beob-
achten; bei geringerer Spetenzahl finden sich die Septen in 12er Systemen
arrangiert.

Gattung: Phyllosmilia FROMENTEL, 1862
Typusar t :  Turbinolia basochesi DEFRANCE, 1828

Zur  Gat tung Phyl losmi l ia FROMENTEL:  ALLOITEAU
(1954b: 2; 1957: 84) liefert überarbeitete Gattungsdiag-
nosen, mit welchen folgende prinzipielle Merkmale fest-
gestellt werden:
„Verlängertes Korallum, subhorizontal oder leicht gebo-
gen, mehr oder weniger komprimiert; Septen gehen in
besonderer, trifurcater Symmetrieentwicklung in den
costalen Bereich; Costosepten sind kompakt und in 2 bis
3 (Größen-)Ordnungen entwickelt; Septenseitenflächen
mit feinen, kettenartig und ungefähr rechtwinklig zum
distalen Rand stehend angeordneten Zähnen besetzt;
Entwicklung von jeweils einer Symmetrierippe (sensu
FELIX, 1899) an den Schmalseiten des Polypars; Colu-
mella lamellar, kontinuierlich; Wand ist eine periphere
Stereozone mit septothekalen Verdickungen; Endothek
ist eher spärlich, im peripheren Bereich jedoch reichlich
ausgebildet; den Korallit umgebende Exothek ist in peri-
pheren Ringen angeordnet; Epithek vorhanden; Mikro-
struktur aus zahlreichen, kleinen engstehenden Kalzifi-
kationszentren (Abstand durchschnittlich 12 µm).“
Bislang sind von den einzelnen Bearbeitern verschiede-
ne Konzepte zur Artdifferenzierung innerhalb der Phyl-
losmilien entwickelt worden. FELIX (1903a: 341) unter-
scheidet die Formen nach ihrer äußeren Morphologie
(z.B. horizontaler oder konvexer Kelchrand in Lateralan-
sicht des Korallums) zusammen mit den Werten für Sep-
tendichte und Kelchdurchmesser; ALLOITEAU (1954b)
konstituiert eine sehr komplexe Gruppierung der Phyllo-
smilien, welche
1) morphologische Charakteristika,
2) die Ornamentierung der Septenseitenflächen und
3) die Ausbildung der inneren Septenenden einbezieht.
3) Darüber hinaus berücksichtigt er die
4) Höhe des Korallums,
5) seinen maximalen und minimalen Durchmesser
5) sowie die Relationen, welche sich aus den Werten
6) minimaler/maximaler Durchmesser und
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7) Höhe des Korallums/maximaler Durchmesser erge-
7) ben. Als weitere Merkmale bezieht er die
8) Septen- und
9) Costendichte sowie den Apikalwinkel ein.
In einer späteren Aufstellung gibt BEAUVAIS (1982, Bd. I:
Tafel 2) eine Modifikation der von ALLOITEAU aufgestell-
ten Klassifikation. Als artspezifische Merkmale führt er
die Anzahl der Septenordnungen, die Relationen mini-
maler/maximaler Durchmesser und Höhe des Koral-
lums/maximaler Durchmesser an, sowie besonders die
Entwicklung der axialen Enden der Septen erster Ord-
nung.
Wie nachfolgende Ergebnisse zeigen, lässt sich keine
der vorgenannten Artkonzepte anwenden, da folgend
dieser Klassifikationen dasselbe Individuum in den ver-
schiedenen Stadien seiner Ontogenie verschiedenen
Spezies zugeordnet werden kann (siehe Kapitel „Onto-
genetische Entwicklung“).

Phyllosmilia didymophila (FELIX, 1903)
Taf. 13, Fig. 1–6; Taf. 14, Fig. 1–12; Taf. 15, Fig. 1–6

v*1903a Trochosmilia didymophila: FELIX, S. 332–334, Taf. 24, Fig. 3
non Fig. 6. 

v*1914a Trochosmilia didymophila FELIX: FELIX, pars 7, S. 214.
v*1936a Phyllosmilia catalaunica BATALLER, S. 45, Fig. 40–44.
v*1937a Phyllosmilia catalaunica BATALLER: BATALLER, S. 251, Figur

auf S. 251.
v*1945a Phyllosmilia catalaunica BATALLER: BATALLER, S. 58, Figur

auf S. 99.
v*1980a Phyllosmilia catalaunica BATALLER: VIDAL, S. 49–50, Taf. 9,

Fig. 1–3.
v*1982a Phyllosmilia didymophila (FELIX): BEAUVAIS, Bd. 1, S. 156-

157, Taf. 13, Fig. 7.
v*1998a Phyllosmilia didymophila (FELIX): BARON-SZABO, S. 143, Taf.

7, Fig. 2.

Dimensionen:  d (max): 23–35 mm; d (min): 8–11 mm; h:
17–20 mm; s (max): 100–140; s/mm im Adultstadium:
10–12/5; s/mm im Juvenilstadium: 15–17/5.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Flabelliformer Ein-
zelkorallit mit sehr verlängertem Querschnitt und leicht
vertiefter Axialgrube. Die Costosepten sind kompakt,
vorwiegend gerade, teilweise leicht geschwungen und
lateral mit feinen spiniformen und gerundeten Granulae
besetzt, welche teilweise zu Carinae angeordnet sein
können. Nach ihrer Länge und Dicke lassen sich die
Septen in 3 mit seltener Anwesenheit einer beginnenden
4. Ordnung gruppieren. Septen erster Ordnung reichen
weit in den Axialraum. Gelegentlich verbinden sie sich
mit der Columella. Septen der zweiten Ordnung besitzen
häufig dieselbe Länge, jedoch nur ungefähr die Hälfte bis
2/3 der Dicke ältester Septen. Die Septen dritter Ord-
nung sind deutlich schlanker und weisen ca. 3/4 der
Länge der Septen der ersten beiden Ordnungen auf.
Teilweise kann eine bezüglich ihrer Länge uneinheitliche
Entwicklung beobachtet werden, wobei einige Septen
dieser (dritten) Ordnung gerade die Hälfte der Länge der
ältesten Septen aufweisen. Septen der unvollständigen
vierten Ordnung sind auffallend dünn und kurz, eher
rudimentär erhalten. Gelegentlich jedoch können Septen
dieser Ordnung fast die Größe der Septen dritter Ord-
nung entwickeln. Die axialen Enden der Septen der
ersten 3 Ordnungen können cuneiforme, claviforme oder
selten rhopaloide Verdickungen aufweisen. Generell nei-
gen Septen der ersten beiden Ordnungen zur Ausbildung
stark verdickter innerer Septenenden. Axialenden der
Septen dritter und vierter Ordnung sind leicht verdickt
oder cuneiform. Die Columella ist lamellar, gerade oder
leicht geschwungen und generell kontinuierlich verlau-
fend. Die Wand ist septothekal. Die Endothek wird aus
feinen, vesikulären Dissepimenten gebildet. Im periphe-
ren Bereich des Koralliten kann oft die Entwicklung eines

Dissepimentariums beobachtet werden. Die Exothek
besteht aus dünnen, vesikulären Dissepimenten, welche
in unregelmäßiger Dichte auftreten. Eine pellikuläre Epi-
thek kann häufig als zu epicostalen Ringen reduziert
beobachtet werden. Selten ist die Epithek als vollständig
den Korallit umgebend erhalten.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die mikrostrukturel-
le Entwicklung zeigt Ähnlichkeiten mit der in den zu Aulo-
smilia aspera gestellten Formen. Kalzifikationszentren,
welche um 10 µm im Durchmesser erreichen, sind zu
einer kontinuierlichen Reihe angeordnet und bilden den
Kern der axialen Linien in den Septen. An diese „Kernli-
nien“ sind beidseitig Fibrenschichten angeschlossen,
welche sich dann im Schliffbild als axiale Linien mit einer
Gesamtbreite von 50 bis 140 µm darstellen. An diese
zentralen Lagen sind helle, meist zu lamellaren Schich-
ten orientierte Fibrenbündel angeschlossen, welche je
Septenseite bis zu 280 µm mächtig werden. Die Gesamt-
breite der Septen kann ungefähr 400 µm erreichen. Ent-
gegen der Situation in den Placosmilien und der Aulosmi-
lia scheinen sich die Granulae ausschließlich direkt von
den zentralen Linien in den Septen und in der Columella
zu entwickeln, sich jedoch nicht unabhängig von ihnen
durch neue Kalzifikationskeime zu bilden.
In Abständen von ca. 80 bis 320 µm ragen von den axia-
len Linien in den Septen und der Columella ungefähr
rechtwinkelig bis 160 µm große trabekuläre Verlängerun-
gen hervor, welche von nachfolgender Bildung fibro-
lamelläre Schichten oft eingeebnet werden. Dadurch
erhalten die lateralen Septenflächen im Schliffbild oft ein
eher glattes, mit feinen spiniformen und wenigen gerun-
deten Granulae besetztes Erscheinungsbild. 

Ontogenet ische Entwick lung:  Die Entwicklung der
Koralliten folgt keinem linearen Wachstum. Somit stellt
das Verhältnis der Höhe des Korallums zu seinem Kelch-
durchmesser kein taxonomisch verwertbares Kriterium
dar. Wie aus den Beobachtungen zur Mikrostruktur
gefolgert werden kann, stellt die Entwicklung der axialen
Enden der Septen das Resultat eines inkonstanten
sekundären Kalzifikationsprozesses dar und kann daher
nicht als taxonomisches Kriterium verwertet werden (Taf.
15, Fig. 1 und 2). Das stabile Kriterium für die hier zu
Phyllosmilia didymophila (FELIX) gestellten Exemplare
besteht in der Entwicklung des Septalapparates, wobei
bereits in den frühesten, paläontologisch nachweisbaren
Ontogeniestadien die Ausbildung der Septen in 3 Ord-
nungen festgesetzt ist (Tabelle 7). Unregelmäßig können
sich Septen der vierten Ordnung einschieben. Daneben
spielt auch die Septendichte eine besondere Rolle. In
Korallitdurchmessern mit d (min) von bis zu ca. 8 mm
beträgt die Septendichte 15–17/5 mm. Im Korallum mit
einem größeren Durchmesser d (min) finden sich 10–12
Septen auf 5 mm.

Mater ia l :  1/I; 4/I; 35/I; 36/I; 40/I; 41/I; 42/I; 264/I; 265/I;
5/II; 24/II; 29/II; 30/II; 39/II; 48/II; 55/II; 64/II; A/I; M/I; R/C;
GB-V; GB-IX.
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Tabelle 7.
Dimensionen der Skelettelemente von Phyllosmilia didymophila (FELIX) im
Verlaufe der ontogenetischen Entwicklung. Die Ausbildung des Septalap-
parates in 3 Ordnungen ist bereits in den frühesten, paläontologisch nach-
weisbaren Ontogeniestadien festzustellen und wird im weiteren Verlauf der
ontogenetischen Entwicklung mit teilweiser Einschaltung einer 4. Ordnung
beibehalten. Die Septendichte nimmt mit steigender Größe des minimalen
Kelchdurchmessers d (min) ab.
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Vorkommen:  Hochmoos- und Grabenbachschichten,
Hochmoos-Rußbach-Gebiet und Grabenbach, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Coniac–Campan von Nordspa-
nien (Katalonien); und bereits früher vom Santon der
Gosau-Lokalität Grabenbach (z.B. FELIX, 1903a) nach-
gewiesen.

Gattung Diploctenium GOLDFUSS 1826
Typusar t :  Diploctenium cordatum GOLDFUSS, 1826
Zur  Gat tung Dip locten ium GOLDFUSS:  Gattung mit fol-

genden prinzipiellen Charakteristika:
Kelch entsprechend der Kompression des Polypars lang
und schmal; Costosepten kompakt und an der Außen-
wand fächerartig verzweigt, in 2 oder 3 Größenordnun-
gen entwickelt; laterale Septenflächen fein granuliert;
axiale Septenenden oft claviform bis rhopaloid verdickt;
Columella lamellar, kompakt, kontinuierlich; Endothek
und Exothek spärlich entwickelt; Wand septothekal, mit
oder ohne Stereozone; keine Epithek.

Diploctenium ferrumequinum REUSS, 1854
Taf. 16, Fig. 1–9

v*1854a Diploctenium ferrum equinum: REUSS, S. 89, Taf. 1, Fig. 13
non Fig. 14.

v*1854a Diploctenium pavoninum: REUSS, S. 91, Taf. 1, Fig. 5.
v*1857a Diploctenium ferrum equinum REUSS: MILNE EDWARDS, Bd. 2,

S. 168.
v*1857a Diploctenium pavoninum REUSS: MILNE EDWARDS, Bd. 2, S.

170.
v*1858-61 Diploctenium ferrum equinum REUSS: FROMENTEL, S. 96.
v*1858-61 Diploctenium pavoninum REUSS: FROMENTEL, S. 96.
v*1881a Diploctenium lunatum (BRUGUIÈRE): QUENSTEDT, Bd. 4, S.

843, Taf. 176, Fig. 37.
v*1885a Diploctenium lunatum (BRUGUIÈRE): QUENSTEDT, S. 1011,

Taf. 82, Fig. 2.
v*1899a Diploctenium ferrum equinum REUSS: FELIX, S. 381.
v*1903a Diploctenium ferrum equinum REUSS: FELIX, S. 351.
v*1903a Diploctenium pavoninum REUSS: FELIX, S. 351.
v*1914a Diploctenium ferrum equinum REUSS: FELIX, pars 7, S. 225.
v*1930a Diploctenium ferrum equinum REUSS: OPPENHEIM, S. 530, Taf.

41, Fig. 13, 13a.
?*1937a Diploctenium ferrum equinum REUSS: BATALLER, S. 308.
v*1952b Diploctenium ferrum equinum REUSS: ALLOITEAU, S. 545, Taf.

20, Fig. 14.
v*1978a Diploctenium ferrum equinum REUSS: TURN©EK, S. 48 (108),

Taf. 6, Fig. 5, 6.
v*1982a Diploctenium ferrum equinum REUSS: BEAUVAIS, Bd. 1, S. 162,

Taf. 13, Fig. 8, Taf. 14, Fig. 2.
v*1982a Diploctenium reussi: BEAUVAIS, Bd. 1, S. 171, Taf. 14, Fig. 6.
v*1982a Diploctenium pavoninum REUSS: BEAUVAIS, Bd. 1, S.

173–174, Taf. 14, Fig. 7.

Dimensionen:  d (max., Adultstadium): 60 mm; d (min.
Adultstadium): 8–11 mm; H: bis 60 mm; h: 17 mm; s/mm
(Adultstadium): 20-24/10; s/mm (Juvenilstadien):
28–40/10.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Das Korallum ist
konisch in jugendlichen Exemplaren und erhält mit
zunehmendem Alter eine fächerförmige oder auch hufei-
senartige Gestalt. Die Costosepten sind kompakt, meist
gerade und in älteren Stadien der Exemplare in 2 Grö-
ßenordnungen entwickelt. Septen erster Ordnung ver-
längern sich bis zum Zentrum des Koralliten. Ihre inneren
Enden sind claviform oder teilweise rhopaloid verdickt
und können sich selten mit der Columella verbinden.
Septen zweiter Ordnung sind deutlich dünner und errei-
chen ca. 3/4 der Länge von S1. Ihre inneren Enden sind
cuneiform oder weisen leichte Verdickungen auf. Latera-
le Seitenflächen sind mit gerundeten Granulae besetzt.
Die Columella zieht sich als dünne, z.T. leicht geschwun-
gene, kontinuierliche Lamelle durch das Korallum. Die
Endothek wird aus dünnen, vesikulären Dissepimenten

gebildet, welche vorwiegend in der Peripherie des Koral-
lums auftreten. Die Wand ist septothekal.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die Mikrostruktur
zeigt Kalzifikationszentren, welche ca. 10 µm im Durch-
messer aufweisen und zu axialen Linien angeordnet
sind. Der Abstand der Kalzifikationszentren voneinander
kann bis zu 100 µm betragen. Von den Kalzifikationszen-
tren ausgehend, finden sich fibröse Erweiterungen, wel-
che als bis zu 40 µm große Granulae senkrecht zu den
axialen Linien stehen. Die Granulae sind in Abständen
von 30 bis 150 µm zu beobachten. Durch sekundäre Kal-
zifikation kommt es häufig zur Einebnung dieser Granu-
lae. In wenigen Fällen sorgt ein Weiterwachsen der von
den Kalzifikationszentren ausgehenden Fibren für die
Bildung von gerundeten Granulae. Insgesamt behalten
die Septenseitenflächen dadurch ein eher glattes, wenig
granuliertes Erscheinungsbild
Genauere Beobachtungen zur Entwicklung der Wand
können aufgrund des ungenügenden Erhaltungszustan-
des nicht erfolgen.

Ontogenet ische Entwick lung:  In seiner Initialphase
bildet der Korallit ein zirkulares bis leicht ovales Koral-
lum. Bei einem Durchmesser von 2,5 mm ist der Septal-
apparat in 3 Zyklen in 6er-Systemen ausgebildet. Im Ver-
lauf seiner Ontogenie erhält der Korallit zunehmend eine
flabelliforme Gestalt. Die Entwicklung von Septen, wel-
che in Zyklen arrangiert sind, wird undeutlicher. Mit dem
Beginn der Entwicklung des Korallums zu seiner huf-
eisenförmigen Gestalt kann eine Zyklenbildung der Sep-
ten nicht mehr nachvollzogen werden. Statt dessen zei-
gen sich die Septen in einer wechselnden Anzahl von
Größenordnungen arrangiert. Die Anzahl der Größen-
ordnungen der Septen steht in Abhängigkeit zur Größe
des minimalen Korallitdurchmessers d (min). Bis zu
einem Durchmesser d (min) von knapp 6 mm sind die
Septen in 3 Größenordnungen mit einer Septendichte
von 28–40/10 mm entwickelt. Mit fortschreitendem Koral-
litwachstum kann eine Reduktion sowohl der Anzahl der
Septenordnungen als auch der Septendichte festgestellt
werden. Hat der Korallit einen Durchmesser d (min) von
ca. 7–8 mm erreicht, ist die Entwicklung des Septalappa-
rates mit Septen in 2 Größenordnungen und einer Sep-
tendichte von 20–24/10 mm abgeschlossen. Der Wert für
den minimalen Korallitdurchmesser d (min) kann sich im
weiteren Verlauf der Ontogenie bis auf 11 mm erhöhen.
Selten und unregelmäßig können sich Septen dritter
Ordnung einschieben (Tabelle 8).
Die Entwicklung des Korallums folgt keinem linearen
Wachstum. Somit stellt das Verhältnis der Höhe des
Korallums zu seinem Kelchdurchmesser kein taxono-
misch verwertbares Kriterium dar. Die Angabe entspre-
chender Daten dienten rein beschreibenden Zwecken.

Anmerkung:  Bereits FELIX (1899: 380) hatte anhand von
Exemplaren, welche er zu Diploctenium lunatum (BRUGUIÈ-
RE, 1792) stellte, die morphologische Variabilität im Ver-
lauf ihrer Ontogenie festgestellt. Durch spätere Untersu-
chungen an Individuen von Diploctenium lunatum (BRUGUIÈ-
RE, 1792) gelangte BENDUKIDZE (1956, 1965) zu der
Erkenntnis, dass die Entwicklung der Morphologie der
Skelette sowie die der Dimensionen der Skelettelemente
direkt von ökologischen Faktoren beeinflusst werden. In
Umsetzung dieser Ergebnisse folgerte BEAUVAIS (1982,
Bd. 1: 166–167) eine Korrespondenz einzelner ontoge-
netischer Stadien innerhalb derselben Form zu unter-
schiedlichen Arten.
Die hier vorgefundenen Ergebnisse zeigen darüber hin-
aus, dass nicht nur morphologische Kriterien wie Korallit-
durchmesser und -höhe innerhalb der ontogenetischen
Entwicklung stark variieren können, sondern auch die
Ausbildung des Septalapparates deutlichen Schwankun-
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gen unterworfen ist. Bemerkenswert ist hierbei, dass sich
in den Exemplaren, welche hier zu Diploctenium ferrumequi-
num REUSS gestellt werden, die Anzahl der Septenord-
nungen erhöhen oder verringern kann, die Septendichte
jedoch konstant bei 20–24 Septen auf 10 mm bleibt.

Mater ia l :  18/I; 20/I; 45/I; 75/I; 16/II; 22/II; 27/II; 73/II;
GB/IV.

Vorkommen:  Hochmoos- und Grabenbachschichten,
Hochmoos-Rußbach-Gebiet und Grabenbach, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Senon von Kroatien, San-
ton–Campan weiterer Lokalitäten der Gosau-Gruppe
(Nefgraben, Hofergraben, St. Gilgen), Obersanton von
Südfrankreich (Corbières, Provence), Obersanton und
?Maastricht von Nordspanien (Katalonien).

v*1956a Flabellosmilia subcarinatum (REUSS): WELLS, part F, S. F414,
Fig. 314, 1a, 1b.

v*1982a Flabellosmilia subcarinatum (REUSS): BEAUVAIS, Bd. 1, S.
176, Taf. 14, Fig. 8.

Dimensionen:  d (max., Adultstadium): 9–40 mm; d (min.,
Adultstadium): 4–17 mm; h: 9-30 mm; s/mm (Adultsta-
dium): 10–14/5; s/mm (Juvenilstadien): 12–16/5.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Flabelliformer Ein-
zelkorallit mit Schmalseiten, welche spitzwinkelig aufein-
ander treffen. Im Querschnitt wird der Scheitelpunkt des
minimalen Korallitdurchmessers von stumpfwinkligen
Flanken gebildet, wodurch das Korallum seine für diese
Gattung typische rautenartige Form erhält (Taf. 18, Fig.
1–3, 5). Die Costosepten sind kompakt, leicht exsert,
gerade und in 3 Ordnungen arrangiert. Unregelmäßig
können sich Septen einer beginnenden vierten Ordnung
zwischenschalten. Septen erster Ordnung erreichen das
Zentrum. Gelegentlich verbinden sich ihre Innenenden
mit der Columella. Septen zweiter Ordnung sind etwas
schlanker und weisen ca. 3/4 der Länge der Septen höhe-
rer Ordnung auf. Mit ihnen alternieren in Länge und
Dicke die Septen dritter Ordnung. Die vereinzelt auftre-
tenden Septen vierter Ordnung sind sehr kurz und dünn.
Die Innenenden von S1 werden durch claviforme Verdi-
ckungen charakterisiert; die von S2 sind vorwiegend
cuneiform ausgebildet, können aber gelegentliche
Schwellungen aufweisen. Septen jüngerer Ordnung sind
cuneiform. Laterale Seitenflächen sind mit feinen, gerun-
deten Granulae ornamentiert. Die Columella ist eine
meist kontinuierlich verlaufende, leicht geschwungene
Lamelle. Die Endothek besteht aus vesikulären Dissepi-
menten, welche vorwiegend in den peripheren Bereichen
des Korallums auftreten. Die Wand ist septothekal. Sel-
ten können epithekale Bildungen beobachtet werden.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die mikrostrukturel-
le Entwicklung zeigt Kalzifikationszentren, welche 20 µm
im Durchmesser erreichen. Diese sind zu einer kontinu-
ierlichen Reihe angeordnet und bilden den Kern der axi-
alen Linien in den Septen. Von den Kalzifikationszentren
gehen Fibren aus, welche zur Verbreiterung der axialen
Linien auf bis zu 60 µm führen. An diese zentralen Linien
sind weitere Lagen bestehend aus hellen, meist lamella-
ren Schichten von Fibrenbündeln angeschlossen, wel-
che bis zu 280 µm mächtig werden.
In Abständen von bis zu 240 µm ragen von den axialen
Linien der Septen und der Columella ungefähr rechtwin-
kelig bis 80 µm große trabekuläre Verlängerungen her-
vor, welche durch fibro-lamelläre Schichten eingeebnet
werden können oder sich im Schliffbild als gerundete
Granulae zu erkennen geben. 

Ontogenet ische Entwick lung:  In seiner Initialphase
bildet der Korallit einen rundlichen bis leicht verlängerten
Querschnitt. Die Schmalseiten werden von Anbeginn des
Korallitwachstums von kräftig entwickelten Costosepten
dominiert. Bis zu einer Korallitgröße von ca. 4 x 2 mm im
Durchmesser ist der Septalapparat deutlich in 2 bis 3
Zyklen in 6er-Systemen ausgebildet (Taf. 17, Fig. 1). Die
Entwicklung von Septenzyklen in 6er-Systemen bleibt
nachvollziehbar, bis der Korallitdurchmesser Werte um 7
x 3,5 mm erreicht. Mit zunehmender Korallitgröße voll-
zieht sich die Transformation der Ausbildung des Septal-
apparates von Zyklen hin zu Ordnungen. In Koralliten mit
einem Durchmesser von ab 9 x 4 mm zeigen sich die
Septen ausschließlich in Ordnungen entwickelt (Taf. 17
und 18, Tabelle 9). Die septothekale Wand ist in sämt-
lichen ontogenetischen Phasen des Korallums zu beob-
achten.
Die Größenzunahme des Korallums kann eine lineare
oder weniger lineare Erweiterung bedeuten, wodurch in
der ontogenetischen Abfolge unterschiedliche Werte für
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Tabelle 8.
Dimensionen der Skelettelemente von Diploctenium ferrumequinum REUSS
im Verlaufe der ontogenetischen Entwicklung.
In seiner Initialphase bildet der Korallit ein zirkulares bis leicht ovales
Korallum mit einem Septalapparat, welcher in Zyklen ausgebildet ist. Bei
einem Durchmesser von 2,5 mm ist der Septalapparat in 3 Zyklen in 6er
Systemen entwickelt. Mit dem Beginn der Entwicklung des Korallums zu
seiner hufeisenförmigen Gestalt kann eine Zyklenbildung der Septen nicht
mehr nachvollzogen werden. Statt dessen zeigen sich die Septen in einer
wechselnden Anzahl von Größenordnungen arrangiert. Die Anzahl der Grö-
ßenordnungen der Septen steht in Abhängigkeit zur Größe des minimalen
Korallitdurchmessers d (min).

Gattung: Flabellosmilia OPPENHEIM, 1930
Typusar t :  Flabellum bisinuatum REUSS, 1854

Zur  Gat tung Flabel losmi l ia OPPENHEIM:  Originalbe-
schreibung aus OPPENHEIM (1930: 538):
„Polypar kurz, fächerförmig und schwach befestigt; seit-
lich zusammengedrückt, in den Flanken gekielt und hier
mit deutlich hervortretenden, wenn auch schwachen
Zacken versehen. Außenwand zum Teil kahl, an der
unteren Spitze indessen häufig mit Epithek. Rippen ein-
fach, sehr ungleich, untereinander durch häufige Exothe-
kaltraversen verbunden. Kelch sehr flach, langgestreckt,
in der Mitte gewöhnlich eckig vorgezogen. Septen kräf-
tig, leicht gedreht, an ihrem distalen Ende T-förmig ver-
breitert, an den Flanken schwach gekörnelt und mit
Längsstreifung versehen, allem Anscheine nach gele-
gentlich trabeculär, mit deutlichen Trennungsporen.
Achse lamellär, sehr dünn und sehr tief im Innern des
Kelches und in der Fortsetzung von zwei seitlichen Sep-
ten gelegen, anscheinend leicht gefältelt. Endothekaltra-
versen sparsam, aber vorhanden.“

Flabellosmilia bisinuatum (REUSS, 1854)
Taf. 17, Fig. 1–7; Taf. 18, Fig. 1–8

v*1854a Flabellum bisinuatum: REUSS, S. 81, Taf. 16, Fig. 11–12.
v*1854a Flabellum subcarinatum: REUSS, S. 81, Taf. 20, Fig. 5–6.
v*1903a Flabellum bisinuatum REUSS: FELIX, S. 352.
v*1903a Flabellum subcarinatum REUSS: FELIX, S. 352.
v*1914a Flabellum bisinuatum REUSS: FELIX, pars 7, S. 232.
v*1914a Flabellum subcarinatum REUSS: FELIX, pars 7, S. 232.
v*1930a Flabellosmilia bisinuatum (REUSS): OPPENHEIM, S. 539, Taf.

41, Fig. 3–4.
v*1930a Flabellosmilia subcarinatum (REUSS): OPPENHEIM, S. 540, Taf.

41, Fig. 3, 4, 4a.
v*1943a Flabellosmilia subcarinatum (REUSS): VAUGHAN & WELLS, S.

327, Taf. 35, Fig. 4, 4a.
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das Verhältnis „minimaler zu maximaler Korallitdurch-
messer (d min/d max)“ ermittelt werden. In einer linearen
Größenzunahme schwanken diese Werte z.B. zwischen
0,39 und 0,46 (Taf. 18, Fig. 1–6), in einer weniger linea-
ren Abfolge zeigen sich mit Werten zwischen 0,3 bis 0,51
größere Schwankungen (Taf. 17, Fig. 1, 3, 6). 

Mater ia l :  21/I; 22/I; 26/I; 28/I; 29/I; 31/I; 38/I; 43/I; 46/I;
49/I; 52/I; 56/I; 73/I; 82/I; 36/II; 37/II; 43/II.

Vorkommen:  Hochmoos- und Grabenbachschichten,
Hochmoos-Rußbach-Gebiet und Finstergraben, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Santon–Campan weiterer Loka-
litäten der Gosau-Gruppe (Randoschberg, Brunsloch,
Stöcklwaldgraben, Wegscheidgraben, Zimmergraben,
Pass Gschütt).

D imensionen:  dl: 0,6–1 mm; d (gesamt): 1–1,5 mm; c-c:
1,2–2,5 mm; s: 1–6 (+s); Koloniegröße: 10 x 20 mm.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Kleine, submassi-
ve Kolonie mit Kelchen in plocoider bis subcerioider
Anordnung. Vermehrung erfolgt durch extracalicinale
Knospung. Die kompakten Septen sind in radiärer oder
bilateraler Symmetrie arrangiert. Ein kräftig entwickeltes
Hauptseptum ist immer vorhanden. Verbleibende Sep-
ten, deren Anzahl hauptsächlich zwischen 1 und 6 liegt,
seltener bis 12 erreicht, sind erheblich dünner und kür-
zer, z.T. nur als kleine Dornen erhalten. Das axiale Ende
des Hauptseptums ist meist stark claviform verdickt.
Laterale Septenflächen sind mit sehr feinen spiniformen
und gerundeten Granulae besetzt. Keine Columella. Die
Wand ist eine dicke Septothek. Endothek und Exothek
bestehen aus langen, tabulaten und vesikulären Dissepi-
menten. 

Anmerkung:  Der ungenügende Erhaltungszustand lässt
weder Aussagen zur ontogenetischen noch zur mikro-
strukturellen Entwicklung zu.

Mater ia l :  92/I; 262/I.

Vorkommen:   Hochmoosschichten, Hochmoos-Ruß-
bach-Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Obersanton und Campan von
Nordspanien (Katalonien), Santon weiterer Lokalitäten
der Gosau-Gruppe (Nefgraben, Sankt Wolfgang, Sankt
Gilgen, Neue Welt, Scharergraben, Piesting).

Heterocoenia grandis REUSS, 1854
Taf. 9, Fig. 2

v*1854a Heterocoenia grandis: REUSS, S. 100, Taf. 10, Fig. 1, 2.
pars1857 Heterocoenia crassi-lamellata MICHELIN: MILNE EDWARDS, Bd.

2, S. 283.
v*1858-61 Heterocoenia crassi-lamellata MICHELIN: FROMENTEL, S.

181.
v*1903a Heterocoenia grandis REUSS: FELIX, S. 229, Taf. 19, Fig. 1,

6, 7.
v*1914a Heterocoenia grandis REUSS: FELIX, pars 7, S. 94.
v*1930a Heterocoenia grandis REUSS: OPPENHEIM, S. 262, Taf. 38,

Fig. 9, 9a.
v*1937a Heterocoenia grandis REUSS: BATALLER, S. 100.
v*1976a Heterocoenia grandis REUSS: TURN©EK & BUSER, S. 50, 76,

Taf. 5, Fig. 1–3.
v*1982a Heterocoenia grandis REUSS: BEAUVAIS, Bd. 3, S. 11, Taf.

50, Fig. 2.
v*1987a Heterocoenia exigua (MICHELIN): KUZMICHEVA, S. 80, Taf. 1,

Fig. 1.

Dimensionen:  dl: 1,3–2 mm; d (gesamt): 3–4 mm; c-c:
4–6,5 mm; s: 1–8; Größe des Exemplars: 4 cm im Durch-
messer.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Kleine, massive,
plocoide Kolonie mit zirkularen bis leicht ovalen Kelchen.
Vermehrung erfolgt durch extracalicinale Knospung.
Juvenile Kelche besitzen einen bis 2 mm großen Quer-
schnitt. Durch ihre oft stark elliptisch verlängerte
Erscheinungsform erinnern sie an Kelche der Latusastrea
D’ORBIGNY. Die kompakten Septen sind in radiärer oder
bilateraler Symmetrie arrangiert. Ein kräftig entwickeltes
Hauptseptum ist immer vorhanden. Verbleibende Septen
sind erheblich dünner und kürzer, z.T. nur als kleine Dor-
nen erhalten. Laterale Septenflächen sind mit sehr fei-
nen spiniformen und gerundeten Granulae besetzt.
Keine Columella. Die Wand ist eine sehr dicke Septo-
thek. Endothek und Exothek bestehen aus langen, tabu-
laten und vesikulären Dissepimenten. 

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  In den Septen zei-
gen sich Kalzifikationszentren mit Durchmessern zwi-
schen knapp 10 bis 20 µm, welche zu geschwungenen
medianen Linien arrangiert sind. Durch an diese angela-
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Tabelle 9.
Dimensionen der Skelettelemente von Flabellosmilia bisinuatum (REUSS) im
Verlaufe der ontogenetischen Entwicklung.
In seiner Initialphase bildet der Korallit Septen aus, welche in Zyklen arran-
giert sind. Im Verlauf der ontogenetischen Entwicklung vollzieht sich die
Transformation der Ausbildung des Septalapparates von Zyklen zu Ord-
nungen.

Unterordnung: 

Familie:

Gattung:

Heterocoeniina
BEAUVAIS, 1977
Heterocoeniidae
OPPENHEIM, 1930
Heterocoenia
MILNE EDWARDS & HAIME, 1848

Typusar t :  Lithodendron exiguum MICHELIN, 1847

Zur  Gat tung Heterocoenia MILNE EDWARDS & HAIME:
Originalbeschreibung aus MILNE EDWARDS & HAIME
(1848: 308):
„Polypen ähneln denen der Sarcinulen. Polypen mit
dicker Wand, durch ein sehr reichliches Coenenchym
miteinander verbunden, blättrig und mit granulierter
Oberfläche. Vermehrung durch laterale Knospung.
Kelchränder frei, mehr oder weniger vorspringend und
zirkular. Keine Columella. Septen nur in 3er-Systemen
auftretend, exsert, sehr wenig zahlreich. Keine Pali.“
Als herausragende Merkmale werden von den Autoren
die geringe Anzahl der Septen und ihre Entwicklung in
3er-Systemen angegeben.

Heterocoenia verrucosa REUSS, 1854
Taf. 9, Fig. 1

v*1854a Heterocoenia verrucosa: REUSS, S. 101, Taf. 10, Fig. 7–8.
v*1857a Heterocoenia verrucosa REUSS: MILNE EDWARDS, Bd. 2, S.

285.
v*1858-61 Heterocoenia verrucosa REUSS: FROMENTEL, S. 182.
v*1879 Heterocoenia dendroides REUSS: FROMENTEL, S. 500, Taf.

132. Fig. 1.
v*1879 Heterocoenia verrucosa REUSS: FROMENTEL, S. 501.
v*1903a Heterocoenia verrucosa REUSS: FELIX, S. 237.
pars1914 Heterocoenia verrucosa REUSS: FELIX, pars 6, S. 21.
v*1914 Heterocoenia dendroides FROMENTEL: FELIX, pars 7, S. 152.
v*1930 Heterocoenia verrucosa REUSS: OPPENHEIM, S. 272, Taf. 31,

Fig. 14.
v*1937 Heterocoenia verrucosa REUSS: BATALLER, S. 101.
v*1982 Heterocoenia verrucosa REUSS: BEAUVAIS, Bd 3, S. 16, Taf.

51, Fig. 3-4.
v*1998 Heterocoenia verrucosa REUSS: BARON-SZABO, S. 133, Text-

Fig. 2.
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gerte Fasikelschichten verbreitern sich die Septen auf ca
50 µm (Axialenden) bis 150 µm (Wandbereich). Die
Wand besteht aus eng aneinander sitzenden Reihen von
Kalzifikationszentren mit Durchmessern zwischen knapp
10 und 30 µm, an welche bis ca. 50 µm breite Fasikel-
schichten angelagert sind. 

Anmerkung:  Der ungenügende Erhaltungszustand lässt
keine Aussagen zur ontogenetischen Entwicklung zu.
Das Exemplar, welches in KUZMICHEVA (1987: 80) zu
Heterocoenia exigua (MICHELIN) gestellt wird, stimmt mit den
Dimensionen d: 4–4.5 mm und c-c: 5–7 mm gut mit
Heterocoenia grandis REUSS überein.

Mater ia l :  274/I.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Santon von Armenien, Obersan-
ton weiterer Lokalitäten der Gosau-Gruppe (Stöcklwald-
graben, Nefgraben, Passgschüttgraben, Brunsloch, Zim-
mergraben, Wegscheidgraben, Neue Welt, Piesting),
Maastricht von Nordspanien, in senonischer Brekzie von
Slowenien.

Heterocoenia exigua (MICHELIN, 1846)
Taf. 9, Fig. 6

v*1846a Lithodendron exigue: MICHELIN, S. 305, Taf. 72, Fig. 7.
v*1849a Heterocoenia exiguis (MICHELIN): MILNE EDWARDS & HAIME,

Bd. 10, S. 308, Taf. 9, Fig. 13–13a.
v*1854a Heterocoenia provincialis (MICHELIN): REUSS, S. 100, Taf. 10,

Fig. 3–4.
v*1857a Heterocoenia reussi: MILNE EDWARDS, Bd. 2, S. 284.
v*1857a Heterocoenia exigua (MICHELIN): MILNE EDWARDS, S. 283.
v*1879a Heterocoenia exigua (MICHELIN): FROMENTEL, S. 500.
v*1879a Heterocoenia reussi MILNE EDWARDS: FROMENTEL, S.

501.
v*1903a Heterocoenia provincialis (MICHELIN): FELIX, S. 234, Taf. 19,

Fig. 11.
v*1903a Heterocoenia reussi MILNE EDWARDS: FELIX, S. 235, Taf. 17,

Fig. 12.
v*1914a Heterocoenia exigua (MICHELIN): FELIX, pars 7, S. 153.
pars1914 Heterocoenia provincialis (MICHELIN): FELIX, pars 7, S. 153.
pars1914 Heterocoenia reussi MILNE EDWARDS: FELIX, pars 7, S. 154.
v*1930a Heterocoenia exigua (MICHELIN): OPPENHEIM, S. 269.
v*1982a Heterocoenia exigua (MICHELIN): BEAUVAIS, Bd. 3, Tab. 14.
v*1998a Heterocoenia exigua (MICHELIN): BARON-SZABO, S. 132, Taf.

2, Fig. 3.
non1987 Heterocoenia exigua (MICHELIN): KUZMICHEVA, S. 80, Taf. 1,

Fig. 1.

Dimensionen:  dl: 1–1,5 mm; d (gesamt): 2–2,5 mm; c-c:
1,5–3 mm; s: 1–6; Größe der Exemplare: bis ca. 5 cm im
Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Massive, plocoide
Kolonie mit Koralliten, welche einen rundlichen bis ova-
len Querschnitt besitzen. Vermehrung erfolgt durch
extra- und ?intracalicinale Knospung. Engstehende Kel-
che sind durch ihre Wände miteinander verbunden,
ansonsten in einem dichten Coenosteum eingebettet,
welches an der Oberfläche granular erscheint. Die Sep-
ten sind kompakt und in radiärer oder bilateraler Symme-
trie arrangiert. Ein kräftig entwickeltes Hauptseptum ist
immer vorhanden. Verbleibende Septen sind erheblich
dünner und kürzer, z.T. nur als kleine Dornen erhalten.
Septenseitenflächen sind mit sehr feinen spiniformen
und gerundeten Granulae besetzt. Keine Columella. Die
Wand ist eine sehr dicke Septothek. Endothek wird aus
vesikulären Dissepimenten gebildet. Die Exothek
besteht aus langen, tabulaten und vesikulären Dissepi-
menten. 

Anmerkung:  Der ungenügende Erhaltungszustand lässt
weder Aussagen zur ontogenetischen noch zur mikro-
strukturellen  Entwicklung zu.

Mater ia l :  133/II; 153/II; 154/II.
Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-

Gebiet, Santon.
Wei tere Vorkommen:  Turon von Südfrankreich

(Uchaux, Les Martigues), Santon–Campan weiterer
Lokalitäten der Gosau-Gruppe (Nefgraben, Brunsloch,
Wegscheidgraben, Stöcklwaldgraben), Campan von
Nordspanien (Katalonien).
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Unterordnung: 

Familie:
Gattung:

Rhipidogyrina
RONIEWICZ, 1976
Rhipidogyridae KOBY, 1905
Orbignygyra ALLOITEAU, 1952

Typusar t :  Diploria neptuni D’ORBIGNY, 1850

Zur  Gat tung Orbignygyra ALLOITEAU:  Die Erstbeschrei-
bung durch ALLOITEAU (1952a: 635) ist recht kurzgehal-
ten: „Charakteristika wie bei Dendrogyra, jedoch mit
Perithek; die calicinalen Serien werden durch eine Para-
thek begrenzt und durch gerade verlaufende Ambulacrae
voneinander getrennt.“ Später vervollständigte er die
Gattungsdiagnose ( ALLOITEAU, 1957: 270):
„Mäandroide Kolonie ...; Vermehrung erfolgt durch intra-
calicinal-terminale Knospung, einfach, teilweise auch di-
oder trichotom; calicinale Serien sind sinuös und gega-
belt mit undeutlichen Kelchzentren; Serien werden durch
tectiforme Collines voneinander getrennt; Ambulacrae
variabler Größe sind vorhanden; vesikuläre Perithek
anwesend; radiäre Elemente sind kompakte Costosep-
ten; ihr distaler Rand ist mit kleinen, gleichartigen und
äquidistanten Zähnchen besetzt; Septenseitenflächen
sind mit zu subvertikalen Reihen angeordneten Granulae
ornamentiert ...; Columella lamellar, diskontinuierlich,
bestehend aus einer Folge von kleinen Lamellen; Wand
ist parathekal (in distalen Regionen), septothekal in tiefe-
ren Bereichen.“

Orbignygyra tenella (GOLDFUSS, 1826)
Taf. 8, Fig. 2

v*1826a Meandrina tenella: GOLDFUSS, Bd. 1, S. 63, Taf. 21, Fig. 4.
non 1845a Meandrina tenella: non MICHELIN,  S. 293, Taf. 66, Fig. 5.
?v1849a Meandrina ? saltzburgiana: MILNE EDWARDS & HAIME, Bd. 9,

3. ser., S. 284.
?v1849a Diploria crasso-lamellosa: MILNE EDWARDS & HAIME, Bd. 11,

3. ser., S. 291.
?v1851a Meandrina saltzburgiana: MILNE EDWARDS & HAIME, S. 90.
?v1854a Diploria crasso-lamellosa MILNE EDWARDS & HAIME: REUSS,

S. 109, Taf. 15, Fig. 10, 11.
non v1854a Meandrina saltzburgensis MILNE EDWARDS & HAIME:

REUSS, S. 109, Taf. 15, Fig. 12, 13.
?v1857a Diploria crasso-lamellosa MILNE EDWARDS & HAIME: MILNE

EDWARDS, Bd. 2, S. 404.
?v1857a Meandrina salisburgensis MILNE EDWARDS & HAIME: MILNE

EDWARDS, Bd. 2.
?v1858–61 Meandrina ? tenella GOLDFUSS: FROMENTEL, S. 167.
?v1877a Dendrogyra salisburgensis (MILNE EDWARDS & HAIME): FRO-

MENTEL, S. 440.
?v1903a Diploria crasso-lamellosa MILNE EDWARDS & HAIME:  FELIX, S.

275, Text-Fig. 37.
?v1903a Leptoria konincki (MILNE EDWARDS & HAIME): FELIX, S.

276–277, Text-Fig. 38–39.
?v1903a Dendrogyra salisburgensis (MILNE EDWARDS & HAIME): FELIX,

S. 306–307, Text-Fig. 54, 55, Taf. 22, Fig. 14.
?v1914a Dendrogyra salisburgensis (MILNE EDWARDS & HAIME): FELIX,

pars 6, S. 89.
?v1930a Leptoria konincki var. salisburgensis MILNE EDWARDS &

HAIME: OPPENHEIM, S. 384, Taf. 43, Fig. 1.
?v1954a Dendrogyra salisburgensis (MILNE EDWARDS & HAIME):

KOLOSVÁRY, S. 70, Taf. 3, Fig. 1.
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v1976 Meandroria konincki (MILNE EDWARDS & HAIME): TURN©EK &
BUSER, S. 57, 79-80, Taf. 13, Fig. 1–4, Taf. 14, Fig. 1–3.

v1980 Meandroria konincki (MILNE EDWARDS & HAIME): VIDAL, S.
47–48, Taf. 12, Fig. 1–2.

non1982 Orbignygyra salisburgensis (MILNE EDWARDS & HAIME): BEAU-
VAIS, Bd. 1, S. 204, Taf. 16, Fig. 4–5, Taf. 53, Fig. 4.

v1982 Orbignygyra crasso-lamellosa (MILNE EDWARDS & HAIME): BEAU-
VAIS, Bd. 1, S. 206-207, Taf. 17, Fig. 2, Taf. 18, Fig. 1.

v1982 Meandroria tenella (GOLDFUSS): BEAUVAIS, Bd. 1, S. 210–212,
Taf. 18, Fig. 2–3, Taf. 19, Fig. 1.

v1985 Meandroria tenella (GOLDFUSS): TSCHECHMEDJEVA, S. 33, Taf.
3, Fig. 4.

v1989 Meandroria tenella (GOLDFUSS): HÖFLING, S. 57.
v1997 Meandroria konincki (MILNE EDWARDS & HAIME): TURN©EK, S.

124, Fig. 124A–F.
v1997 Meandroria tenella (GOLDFUSS): LÖSER, S. 80, Taf. 1, Fig. 3

Dimensionen:  d: 1,2–2,5 (3) mm; d (Ambulacrum): 0–1
mm; s/mm: 4–6/1; Größe des Exemplars: 5 x 8 cm im
Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Massive, mäan-
droide Kolonie mit Koralliten, welche in kurzen, sinuosen
Serien arrangiert sind. Isolierte Kelche sind selten zu
beobachten. Geringmächtige Ambulacrae und tectifor-
me Collines trennen die Serien. Die Vermehrung ist
intracalicinal-terminal. Die Costosepten sind kompakt,
nonconfluent oder subconfluent und in 3 Größenordnun-
gen entwickelt. Septen erster Ordnung erreichen den
zentralen Bereich der calicinalen Serie. Ihre Innenenden
sind claviform oder rhopaloid verdickt und verbinden
sich teilweise mit der Columella. Septen zweiter Ord-
nung sind etwas dünner und kürzer. Septen dritter Ord-
nung sind deutlich schlanker als S1 und S2, besitzen
aber oftmals gleiche Länge. Die Columella ist lamellar
und kontinuierlich. Die Wand ist septothekal. Subtabula-
te und vesikuläre Dissepimente bilden die Endothek. Die
Exothek besteht aus dünnen, vesikulären Dissepimen-
ten.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Im Längsschnitt
gehen von einer zentralen Achse Trabekel in Winkeln bis
90° aus. Im Querschnitt gibt sich die zentrale Achse als
dunkle mediane Linie zu erkennen, welche aus Kalzifika-
tionszentren mit 10–30 µm im Durchmesser gebildet
werden. Der Abstand der Kalzifikationszentren liegt bei
20–60 µm. Die zentrale Achse wird beidseitig von hellen
Fibrenschichten umgeben. In Septen erster und zweiter
Ordnung beträgt die Mächtigkeit der hellen Fibrenschicht
40–120 µm; in Septen dritter Ordnung erreicht sie 10–60
µm. Die Trabekel, welche von den zentralen Achsen
ausgehen, zeigen sich im Querschnitt entweder als dun-
kle Punkte in den hellen Fibrenschichten oder als auf
den lateralen Septenflächen stehende Granulae. Die
Granulae ragen 30–70 µm über die Septenseitenfläche
hervor.

Mater ia l :  263/I.

Anmerkung:  Beobachtungen zur ontogenetischen Ent-
wicklung können aufgrund des unzureichenden Erhal-
tungszustandes nicht erfolgen.

Wei tere Vorkommen:  Coniac-Santon von Spanien,
Santon–Campan weiterer Lokalitäten der Gosau-Gruppe
(Randoschberg, Brunsloch, Stöcklwaldgraben, Weg-
scheidgraben, Zimmergraben, Pass Gschütt), Santon-
Campan von Spanien (Katalonien), Senon von Slowe-
nien (resedimentiert in Brekzie), Santon–Campan weite-
rer Lokalitäten der Gosau-Gruppe (Neue Welt, Nefgra-
ben, Hornegg, Edelbachgraben, Schrickpalfen, Branden-
bergtal, Piesting, Weisswasser, Scharergraben), Ober-
santon von Südfrankreich (Corbières), ?Senon von
Ungarn, Untercampan der Türkei.

Typusar t :  Turbinolia cernua MICHELIN, 1846

Zur  Gat tung Acrosmi l ia D’ORBIGNY:  In der ersten Dia-
gnose der Gattung stellt D’ORBIGNY (1849: 5) folgende
Charakteristika fest: „Wie eine Trochosmilia mit subzirkula-
rer Calyx [Kelch]; Septen dichtstehend, zahlreich; Tra-
versen nicht häufig; Costae sehr gleichmäßig ...“. In
Erweiterung dieser Diagnose beschreibt BEAUVAIS
(1982, Bd. 2: 137) folgende prinzipiellen Merkmale: „Tur-
binater Polyp, festgeheftet; die Radiärelemente sind
Costosepten mit perforierten Innenrändern, im periphe-
ren Bereich immer kompakt; ihre Oberränder sind mit
groben, gezackten Granulae. ornamentiert ...; laterale
Septenfläche mit parallel zum Oberrand stehenden Gra-
nulae besetzt; Columella schwach entwickelt, parietal;
Synaptikel zahlreich; Endothek wenig entwickelt; Wand
synaptikulothekal ...“.

Anmerkung:  Seit längerer Zeit wird eine Synonymie von
Leptophyllia REUSS mit Acrosmilia D’ORBIGNY diskutiert.
Nach WELLS (1956: F. 385) stellt Leptophyllia ein jüngeres
Synonym von Acrosmilia dar. BEAUVAIS (1982, Bd. 2: 137)
sieht nur einen Teil der Exemplare von REUSS als mit
Acrosmilia synonym und ELIÁπOVÁ (1996) trennt beide For-
men mit der Begründung des Auftretens eher cunnoliti-
der Strukturen in den REUSS’schen Exemplaren (Lepto-
phyllia). Jüngste Untersuchungen am Originalmaterial
durch die Autorin bestätigen einerseits die Beobachtun-
gen ELIÁπOVÁS für das Leptophyllia-Material, andererseits
jedoch konnten diese Strukturen auch im Typusmaterial
der Acrosmilia gefunden werden. Daher werden beide Gat-
tungen als synonym betrachtet.

Acrosmilia elongata (REUSS, 1854)
Taf. 8, Fig. 5, 8

*1854 Trochosmilia elongata: REUSS, S. 87, Taf. 7, Fig. 4–6.
*1857 Trochosmilia ? reussi MILNE EDWARDS, Bd. 2, S. 164.
*1858–61 Trochosmilia ? reussi MILNE EDWARDS: FROMENTEL, S. 100.
*1863 Trochosmilia reussi MILNE EDWARDS: FROMENTEL, S. 284.
*1930 Leptophyllia cycloides: OPPENHEIM, S. 146, Taf. 35, Fig. 11,

11a.
*1982 Acrosmilia reussi (MILNE EDWARDS): BEAUVAIS, Bd. 2, S. 140,

Taf. 40, Fig. 4a–b.
*1982 Acrosmilia cycloides (OPPENHEIM): BEAUVAIS, Bd. 2, S. 141.

Dimensionen:  d (max): 15 mm; d (min): 14 mm; s (Adult-
stadium): 96; s/mm (Adultstadium): 4–6/2; s (Initialsta-
dium): 24; s/mm (Initialstadium): 4–7/2; h: 10 mm.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Turbinat-patellates
Korallum mit einem zirkularen bis ovalen Querschnitt.
Die Costosepten sind subkompakt mit wenigen groben
Perforationen, besitzen ungefähr gleiche Dicke und sind
in 5 kompletten Zyklen in 6er-Systemen entwickelt. Sep-
ten der ersten 4 Zyklen erreichen das Kelchzentrum, wo
sich ihre Innenenden mit der Columella verbinden kön-
nen. Im peripheren Bereich des Korallums erscheinen
die Septen gerade, zeigen aber einen zunehmend sig-
moidalen Verlauf zum Kelchzentrum hin. Von den latera-
len Seitenflächen ragen spiniforme und gerundete Gra-
nulae sowie wenige Pennulae. Die Columella ist papillös.
Synaptikel sind im gesamten Korallum verteilt zu beob-
achten. Dünne, vesikuläre Dissepimente bilden die En-
dothek. Die Wand ist synaptikulothekal. Stellenweise ist
eine epithekale Wand erhalten.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Beschreibungen
zur mikrostrukturellen Entwicklung können aus Erhal-
tungsgründen nur im begrenzten Umfang erfolgen. In
den Septen zeigen sich axiale Linien, welche aus 70 bis
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Unterordnung: 
Familie:
Gattung:

Fungiina VERRIL, 1865
Acrosmiliidae ALLOITEAU, 1952
Acrosmilia D’ORBIGNY, 1849
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210 µm großen Clustern von Kalzifikationszentren gebil-
det werden. Granulae und Pennulae ragen 20 bis 90 µm
über die Septenseitenflächen hervor und scheinen sich
direkt aus diesen Clustern zu entwickeln.

Ontogenet ische Entwick lung:  In seiner Initialphase
bildet der Korallit ein zirkulares Korallum. Bei einem
Kelchdurchmesser von ca. 4 mm sind 3 Septenzyklen in
6er-Systemen entwickelt. Die Entwicklung des Septalap-
parates in 6er-Systemen wird während der gesamten
Ontogenie  beibehalten. Bei einem Kelchdurchmesser
von ca. 8 mm ist die Entwicklung von 4 kompletten Sep-
tenzyklen abgeschlossen. Der Septalapparat zeigt 5
komplette Zyklen ab einem Kelchdurchmesser von 12
mm (Tabelle 10). 

Mater ia l :  285/I; 62/II.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Santon–Campan weiterer Loka-
litäten der Gosau-Gruppe (Edelbachgraben).

Actinacis parvistella OPPENHEIM, 1930
Taf. 19, Fig. 1, 3; Taf. 20, Fig. 3, 5

v1881 Actinacis haueri REUSS: QUENSTEDT, VI, S. 900, Taf. 178, Fig.
28.

*1930 Actinacis parvistella: OPPENHEIM, S. 9, Taf. 1, Fig. 3, 3a.
v1930 Actinacis mammillata: OPPENHEIM, S. 12, Taf. 15, Fig. 7–8a.
v1930 Actinacis multilamellata: OPPENHEIM, S. 13, Taf. 15, Fig. 2.
v1930 Actinacis multipartita: OPPENHEIM, S. 20, Taf. 15, Fig. 4–4a.
v1933 Actinacis valverdensis: WELLS, S. 120, Taf. 11, Fig. 1, 2.
v1982 Actinacis parvistella OPPENHEIM: BEAUVAIS, Bd. 2, S. 273, Taf.

49, Fig. 1, 2, Taf. 69, Fig. 3.
v1982 Actinacis multilamellata OPPENHEIM: BEAUVAIS, Bd. 2, S. 274,

Taf. 49, Fig. 3, 4, Taf. 69, Fig. 2.
v1982 Actinacis mammillata OPPENHEIM: BEAUVAIS, Bd. 2, S. 276,

Taf.49, Fig. 5.
v1998 Actinacis parvistella OPPENHEIM: BARON-SZABO, S. 147, Taf.

11, Fig. 1.
v2000 Actinacis parvistella OPPENHEIM: BARON-SZABO, S. 118, Taf.

11, Fig. 1, 3.

Dimensionen:  d: 0,9–1,3, selten bis 1,8 mm; c-c: 1,8–2,8
mm; s: (juvenile Koralliten: 20) 24, selten bis 30; Größe
der Exemplare: ca. 12 mm im Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Lamellar-massive
Kolonie mit Kelchen, welche in plocoider Integration ste-
hen. Die Koralliten werden durch ein granulares Coenos-
teum voneinander getrennt. Durch Verschmelzung der
granularen Komponenten erhält das Coenosteum stel-
lenweise eine reticulare Erscheinung. Die Costosepten
weisen wenige Perforationen auf, sind dünn, noncon-
fluent und in 3 kompletten Septenzyklen in 6er-Systemen
arrangiert. Im Bereich der Korallitwand kann vielfach
eine Zunahme der Septendicke beobachtet werden.
Laterale Seitenflächen sind mit feinen Granulae besetzt.
Anastomosis ist vorhanden. Die Columella besteht aus
verlängerten Segmenten oder ist papillös. Die Kelch-
wand ist eine aus 1 bis 2 unvollständigen Synaptikelrin-
gen bestehende Synaptikulothek mit gelegentlich auftre-
tenden septothekalen Verschmelzungen. Vereinzelt vor-
kommende dünne, subtabulate Dissepimente formen die
Endothek.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die mikrostrukturel-
le Entwicklung zeigt 20–30 µm große Kalzifikationszen-
tren, welche zu Clustern mit einem Durchmesser von 30-
70 µm (Septen) bis zu 120 µm (Wandbereich) gruppiert
sein können. Die Cluster der Kalzifikationszentren ste-
hen vorwiegend in diskontinuierlicher Reihe arrangiert.
An diese sind in unregelmäßiger Weise helle Fasikel-
schichten angelagert. Granulae ragen 10–50 µm von den
Seitenflächen der Septen hervor und können sowohl als
direkte Verlängerungen von den Clustern ausgehen als
auch ihre Entwicklung in den hellen Fasikelschichten
beginnen. Die Cluster bestehend aus Kalzifikationszen-
tren, welche die Septen aufbauen, sind mit den Minitra-
bekeln und mittelgroßen Trabekeln sensu MORYCOWA &
RONIEWICZ (1994) vergleichbar; die der Wandbereiche
zeigen Übereinstimmungen mit der Entwicklung von
Großtrabekeln sensu MORYCOWA & RONIEWICZ (1994).

Ontogenet ische Entwick lung:  Der ungenügende
Erhaltungszustand lässt eine Untersuchung der Ontoge-
niestadien nur im begrenzten Umfang zu. Es lässt sich
jedoch feststellen, dass die Koralliten bereits in frühen
Entwicklungsstadien der Kolonie einen Durchmesser von
generell um 1 mm (0,9–1,2 mm) mit einer Septenzahl
von 24 aufweisen (Tab. 11). Im Verlaufe der Ontogenie
zeigen die Koralliten eine bemerkenswerte Beständigkeit
der Dimensionen ihrer Skelettelemente. So finden sich
auch in späteren ontogenetischen Stadien gleichartig
entwickelte Strukturen. Korallitdurchmesser von mehr
als 1,3 mm sowie Septenzahlen von weniger bzw. deut-
lich mehr als 24 finden sich in weniger als 10 % der
Koralliten derselben Kolonie. In allen hier festgestellten
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Tabelle 10.
Dimensionen der Skelettelemente von Acrosmilia elongata (REUSS) im Ver-
laufe der ontogenetischen Entwicklung.
Die Septenentwicklung in 6er-Systemen bleibt während der gesamten Ent-
wicklung erhalten. 

Typusar t :  Actinacis martiniana D’ORBIGNY, 1950

Zur  Gat tung Act inac is D’ORBIGNY:  BEAUVAIS (1982,
Bd. 2: 264–266) gibt eine überarbeitete, ausführliche
Diagnose:
„Plocoide Kolonie; Polypare subzylindrisch, etwas über
die Perithek vorspringend und durch einen intercalicina-
len Bereich voneinander getrennt, welcher an der Ober-
fläche granular erscheint; Radiärelemente sind mehr
oder weniger perforierte Septen, die aus subvertikalen
Trabekeln bestehen; ihre axialen Enden können frei oder
anastomosierend sein; der distale Rand ist stellenweise
submoniliform; die Septenseitenflächen sind mit parallel
zum distalen Rand stehenden spiniformen Granulae
besetzt; Columella kann parietal sein oder zu einer abge-
platteten styliformen Struktur reduziert, oder aus mehre-
ren freien Stäbchen bestehen, oder zu einer kurzen
Lamelle verdickt erscheinen; keine Pali; Synaptikel zahl-
reich; Endothek fehlt; Perithek besteht aus subvertikalen
Trabekeln, mehr oder weniger diskontinuierlich, durch
Synaptikel sowie wenige Dissepimente verbunden;
Wand wird aus mehreren unvollständigen Synaptikelrin-
gen gebildet; Septen bestehen aus einfachen fibrokris-
tallinen Trabekeln.” (zusammenfassende Diagnose nach
BARON-SZABO, 1997)
Von weiteren Gattungen der Familie Actinacididae VAUG-
HAN & WELLS, z.B. Thamnarea ÉTALLON, Actinarea D’ORBIG-
NY und Dendrarea D’ORBIGNY, kann Actinacis besonders
durch die Art der Knospung (extratentaculär), die Inte-
gration der Polypare (plocoid) sowie die wenig perforier-
ten Septen abgegrenzt werden (vgl. auch BARON-SZABO,
1997: 78).

Familie:

Gattung:

Actinacididae
VAUGHAN & WELLS, 1943
Actinacis D’ORBIGNY, 1850
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Ontogeniestadien sind nebeneinander Koralliten zu
beobachten, welche eine aus entweder 1 oder 2 Synap-
tikelringen bestehende Wand besitzen.

Anmerkung:  Bezüglich der Artbeschreibungen verschie-
dener Formen der Gattung Actinacis sind in der Literatur
sich widersprechende Angaben gemacht worden. So gibt
z.B. OPPENHEIM in der Erstbeschreibung der von ihm
definierten Art Actinacis parvistella einen Korallitdurchmes-
ser von generell 0,5 mm an (OPPENHEIM, 1930: 9). In
einer späteren Revision dokumentiert BEAUVAIS (1982,
Bd. 2: 273, Taf. 49, Fig. 1–2) für diese Form jedoch einen
Korallitdurchmesser von generell ca. 1 mm.
Die in o.g. Synonymie aufgenommenen Formen stimmen
darin überein, dass sie
1) Koralliten mit einem Durchmesser von hauptsächlich
1) 0,9–1,3 mm besitzen,
2) in Koralliten von 1 mm Durchmesser 24 Septen auf-
1) weisen, und
3) Koralliten derselben Kolonie eine aus 1 oder 2 Synap-
1) tikelringen bestehende Wand besitzen.

Mater ia l :  93/I; 270/I; 51/IIb; 170/II.
Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-

Gebiet, Santon.
Wei tere Vorkommen:  Mittelalb von Texas, Unterconiac

von Südfrankreich, Oberconiac–Santon weiterer Gosau-
Lokalitäten (Edelbachgraben, Zimmergraben, Pass
Gschütt, Traunwandalp, Scharergraben, Piesting, Neue
Welt, Weisswasser, Stöcklwaldgraben, Nefgraben),
Campan von Nordspanien (Katalonien), Obercam-
pan–Maastricht der Grenzregion Vereinigte Arabische
Emirate/Oman.

paliformen Strukturen an. Untersuchungen an Topotypen
der Typusart von Brachycoenia zeigten jedoch das gele-
gentliche Auftreten dieser Strukturen. Daher wird Brachy-
coenia als jüngeres Synonym von Brachymeandra betrach-
tet.

Brachymeandra leptophylla (REUSS, 1854)
Taf. 19, Fig. 4, 5, 7

* 1854a Adelastraea leptophylla: REUSS, S. 115, Taf. 12, Fig. 3–4.
?1857a Confusastraea leptophylla (REUSS): MILNE EDWARDS & HAIME,

Bd. 2, S. 484.
?1858–61 Confusastraea leptophylla (REUSS): FROMENTEL, S. 210.
v1903a Confusastraea leptophylla (REUSS): FELIX, S. 293.
?1914a Confusastraea leptophylla (REUSS): FELIX, pars 7, S. 169.
?1956a Confusastraea leptophylla (REUSS): BENDUKIDZE, S. 85, Taf. 9,

Fig. 2–2a.
?1982a Brachycoenia leptophylla (REUSS): BEAUVAIS, Bd 2, S. 48, Taf.

26, Fig. 7, Taf. 27, Fig. 1.
v1999a Brachycoenia leptophylla (REUSS): BARON-SZABO, S. 455, Taf.

1, Fig. 6, Taf. 4, Fig. 3.
v2000a Brachycoenia leptophylla (REUSS): BARON-SZABO, S. 119, Taf.

11, Fig. 2.

Dimensionen:  c-c: 5–10 mm, in Regionen reger Knos-
pungstätigkeit kann der Korallitabstand auch geringer
sein (um 3 mm); s: 26–48; s/mm: 10–17/5; Größe der
Exemplare: 4–6 cm im Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Die Kolonie ist
massiv-subhemisphärisch mit Polyparen, welche in
thamnasterioider Anordnung stehen. Teilweise sind die
Kelche erhaben, wodurch die Kolonie ein subplocoides
Erscheinungsbild erhält. Die Costosepten sind subkom-
pakt oder perforiert, in ihrer Dicke gleich oder leicht alter-
nierend ausgebildet. Sie sind vorwiegend confluent,
gelegentlich subconfluent. In ihrem Verlauf sind die Sep-
ten meist lebhaft geschwungen. Bis zu 20 häufig sigmoi-
dal arrangierte Septen erreichen das Kelchzentrum. Tra-
bekuläre Verlängerungen der Septeninnenenden können
sich mit der kräftig entwickelten spongiös-papillösen Co-
lumella verbinden. Zusammen mit der Columella füllen
unregelmäßig auftretende paliforme Strukturen den Axi-
alraum. Die lateralen Seitenflächen weisen starke Orna-
mentierungen in Form von großen, gerundeten sowie
kleinen, spiniformen Granulae auf. Daneben sind Pennu-
lae zu beobachten, welche gelegentlich zu Menianen
arrangiert sein können. Es befindet sich keine Wand zwi-
schen den Koralliten. Synaptikel treten unregelmäßig
über die Kolonie verteilt auf. Die Endothek wird aus vesi-
kulären und subtabulaten Dissepimenten gebildet.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Aufgrund des unge-
nügenden Erhaltungszustandes können Aussagen zur
mikrostrukturellen Entwicklung nur im begrenzten
Umfang erfolgen. In den Septen  zeigen sich zusammen-
gesetzte Großtrabekel mit einem Durchmesser von bis
zu 180 µm. Die Trabekel stehen in diskontinuierlicher
Reihe, wobei die Entfernung zweier Trabekelzentren
zwischen 120–240 µm beträgt. Die Bildung der Granulae
und Pennulae erfolgt durch direkt von den Trabekeln
ausgehende Erweiterung 

Anmerkung:  Der unzureichende Erhaltungszustand lässt
Aussagen zur ontogenetischen Entwicklung nicht zu.

Mater ia l :  82/I; 53/ II.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  ? Senon von Georgien, Obersan-
ton–Campan von weiteren Lokalitäten der Gosau-Grup-
pe (Nefgraben, Scharergraben, Neue Welt, Weissen-
bachalm), Obercampan–Maastricht der Region Vereinig-
te Arabische Emirate – Oman.
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Tabelle 11.
Dimensionen der Skelettelemente von Actinacis parvistella OPPENHEIM im
Verlaufe der ontogenetischen Entwicklung.
Die Werte der Skelettelemente für das Juvenilstadium wurden an der Basis
der Kolonien ermittelt. 

Typusar t :  Brachymeandra delphinensis ALLOITEAU, 1957

Zur  Gat tung Brachymeandra ALLOITEAU, 1957:  Gattung mit
folgenden prinzipiellen Charakteristika:
Massive, thamnasterioide Kolonie, an der Oberfläche
plocoid-subcerioid bis submäandroid erscheinend; Ver-
mehrung intracalicinal; Septen ungefähr gleich oder
ungleich, subkompakt bis porös, subconfluent bis con-
fluent; externer Septenrand mit kleinen Zähnchen
besetzt;  Perithek nicht vorhanden oder reduziert; Sep-
tenoberrand mit kleinen spitzen Zähnchen besetzt ...;
laterale Septenflächen mit zu subvertikalen Carinae
angeordneten Granulae besetzt; Columella parietal-
papillös, oft schwach entwickelt; Synaptikel und palifor-
me Strukturen anwesend; Endothek aus dünnen, subho-
rizontalen Dissepimenten entwickelt; keine Wand zwi-
schen den Kelchen.

Anmerkung: Basierend auf der Form Adelastraea leptophylla
REUSS, 1854, beschrieb BEAUVAIS (1982) die Gattung
Brachycoenia. Als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal
zur Gattung Brachymeandra führt er die Abwesenheit von

Familie:

Gattung:

Andemantastraeidae
ALLOITEAU, 1952
Brachymeandra ALLOITEAU, 1957
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Typusar t :  Phyllocoenia excelsa FROMENTEL, 1884

Zur  Gat tung Neocoeniopsis ALLOITEAU: Gattung mit folgen-
den prizipiellen Charakteristika:
Massive, plocoide Kolonie; Knospung intercalicinal;
Polypare sind zylindrisch und werden durch eine aus
Costae und dünnen, subhorizontalen Dissepimenten
bestehende Perithek verbunden; die radiären Elemente
sind kompakte Costosepten, nonconfluent, in radiärer
Symmetrie angeordnet; ihr distaler Rand ist mit kleinen,
rundlichen Zähnen besetzt, ihre Seitenflächen sind mit
Granulae bestückt, welche einerseits parallel sowie auch
andererseits fast senkrecht zum oberen Rand arrangiert
sind; Columella variabel, fasciculat bis papillös oder als
stark geschwungene Lamelle ausgebildet; Synaptikel
selten, besonders im Wandbereich vorkommend; Endo-
thek spärlich; Wand parasynaptikulothekal, stellenweise
septothekal.
Neocoeniopsis besitzt große Ähnlichkeit mit Neocoenia
HACKEMESSER, unterscheidet sich jedoch vor allem durch
den Besitz von Synaptikeln. Zu weiteren Unterschei-
dungskriterien siehe ALLOITEAU (1957: 128) und BARON-
SZABO (1997, Tabelle 14).

Neocoeniopsis excelsa (FROMENTEL, 1867)
Taf. 20, Fig. 1

v*1884 Phyllocoenia excelsa: FROMENTEL, S. 550, Taf. 152, Fig. 3,
Taf. 154, Fig. 1.

v*1914 Phyllocoenia excelsa FROMENTEL: FELIX, pars 7, S. 157.
v*1957 Neocoeniopsis excelsa (FROMENTEL): ALLOITEAU, S. 127.
v*1982 Neocoeniopsis excelsa (FROMENTEL): BEAUVAIS, Bd. 2,

S. 103.
v*1994 Neocoeniopsis excelsa (FROMENTEL): TURNπEK, S. 12, Taf. 6,

Fig. 4–6.
v*1997 Neocoeniopsis excelsa (FROMENTEL): TURNπEK, S. 140, Fig.

140A–C.

Dimensionen:  d: 3–5 mm; dl: 1.8–3 mm; c-c: 3,5–5,5
mm; s: 24–36; Größe des Exemplars: ca. 25 mm im
Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Massive, plocoide
Kolonie mit Kelchen, welche einen rundlichen bis leicht
ovalen Querschnitt besitzen. Die Vermehrung erfolgt
durch extracalicinale Knospung. Die Costosepten sind
kompakt bis subkompakt, nonconfluent, selten subcon-
fluent, in 3 bis 4 Zyklen in 6er-Systemen entwickelt. Sie
sind schlank, nehmen zum Wandbereich deutlich an
Dicke zu. Laterale Septenflächen sind mit zahlreichen
spiniformen Granulae besetzt. Costae benachbarter
Koralliten können winklig aufeinandertreffen. Die Septen
der ersten beiden Zyklen können fast gleichlang sein und
reichen weit in das Zentrum. Ihre axialen Verlängerun-
gen verbinden sich teilweise mit der kräftig entwickelten,
spongio-papillösen Columella. Septen des 3. Zyklus er-
reichen ungefähr 3/4 der Länge der ältesten. Jüngste
Septen sind deutlich kürzer. Synaptikel treten unregel-
mäßig verteilt auf. Die Wand ist parasynaptikulothekal,
mitunter septothekal. Dünne, vesikuläre Dissepimente
treten besonders im Perithekalbereich auf. 

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  In den Septen sind
monaxiale und polyaxiale Kalzifikationszentren zu beob-
achten, welche einen Durchmesser von 10–70 µm auf-
weisen. Die Kalzifikationszentren sind vorwiegend im
Lumenbereich zu dunklen, axialen, leicht geschwunge-
nen bis zick-zack-förmigen Linien arrangiert. In den peri-
pheren Bereichen des Kelches können axiale Linien in
den Septen nicht immer verfolgt werden. Während die
Dicke der Septen im Lumenbereich hauptsächlich zwi-
schen 10–60 µm liegt, kann zum Wandbereich hin eine

deutliche Zunahme der Septendicke beobachtet werden.
Im gesamten Wand- sowie Perithekalbereich zeigen die
Septen Mächtigkeiten zwischen 100 und 300 µm. Die
spiniformen Granulae stellen direkte Verlängerungen
einzelner Trabekel dar und ragen 10–70 µm von den
Septenflächen hervor.

Anmerkung:  Der unzureichende Erhaltungszustand lässt
Aussagen zur ontogenetischen Entwicklung nicht zu.

Mater ia l :  140/II.
Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-

Gebiet, Santon.
Wei tere Vorkommen:  Santon–Campan von Slowenien,

Santon von Südfrankreich (Provence, Corbières) und
weiterer Lokalitäten der Gosau-Gruppe (Nefgraben, Zim-
mergraben, Gamsbecken).
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Familie:
Gattung:

Pachyphylliidae BEAUVAIS, 1982
Neocoeniopsis ALLOITEAU, 1957

Familie:

Gattung:

Haplaraeidae
VAUGHAN & WELLS, 1943
Astraraea FELIX, 1900

Typusar t :  Thamnastrea multiradiata REUSS, 1854

Zur  Gat tung Astraraea FEL I X :  Über seine neue Gattung
gibt FELIX (1900: 3) folgende Abhandlung:
„Bei der Untersuchung von Thamnastrea multiradiata REUSS
fand ich, dass die Septen von zahlreichen, großen Poren
durchlöchert waren. Diese Poren lassen nur eine Anord-
nung in Verticalreihen erkennen, im Übrigen stehen sie
völlig regellos und auch an Größe sind sie sehr verschie-
den, so dass die Perforation im Ganzen als eine durch-
aus unregelmäßige bezeichnet werden muss. Stimmt die
in Rede stehende Art in dieser Beziehung mit der recen-
ten Gattung Coscinaraea überein, so unterscheidet sich
letztere von derselben durch ihre sehr ungleich großen,
meist tief eingesenkten trichterartigen Kelche, welche
ferner stellenweise zu kurzen Reihen zusammenfließen.
Außerdem haben die Septen von Coscinaraea die ausge-
sprochene Neigung compact zu werden (als Fußnote:
„Ich nehme diese Merkmale der Beschreibung der Gat-
tung bei Klunzinger“), wovon ich bei Thamnastrea multiradia-
ta nichts wahrnehmen konnte. Nach der bekannten Ein-
theilung von Pratz würde letztere in dessen Gruppe III,
zu den „Pseudoastraeinae irregulares“ gehören. Als thamnas-
traeoidisch wachsende Form ist unter diesen bis jetzt nur
die Gattung Coscinaraea bekannt, zu welcher, wie oben
gezeigt, Thamnastrea multiradiata nicht gerechnet werden
kann. Letztere ist vielmehr als Vertreter einer neuen Gat-
tung anzusehen, für welche ich den Namen „Astraraea“
vorschlage. Für die äußere Erscheinung derselben ver-
gleiche man die Abbildung von Thamnastrea multiradiata bei
REUSS (1854, Taf. 7, Fig. 1); für die Septalstructur vor-
läufig die Abbildung eines Septums von Coscinaraea bei
MILNE EDWARDS & HAIME (1848/49: Bd. 9, Taf. 5, Fig.
2b).“
Neben Thamnastrea multiradiata REUSS stellt FELIX auch die
Form Thamnastrea media (SOWERBY), in SEDGWICK & MUR-
CHISON, zu seiner neuen Gattung Astraraea.

Astraraea media (SOWERBY, 1832)
Taf. 21, Fig. 3, 6

*1832a Astrea media: SOWERBY, S. 417, Taf. 37, Fig. 5.
?1850a Synastrea media (SOWERBY): MILNE EDWARDS & HAIME, 3.

Ser., Bd. 12, S. 150.
?1851a Thamnastrea media (SOWERBY): MILNE EDWARDS & HAIME, S.

109.
v1854a Thamnastrea media (SOWERBY): REUSS, S. 119, Taf. 19, Fig.

3–4.
?1857a Thamnastrea media (SOWERBY): MILNE EDWARDS, Bd. 2, S.

568.
?1858-61 Synastrea media (SOWERBY): FROMENTEL, S. 220.
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?1900a Astraraea media (SOWERBY): FELIX, S. 3.
v1903a Astraraea media (SOWERBY): FELIX, S. 187.
?1914a Astraraea media (SOWERBY): FELIX, pars 7, S. 205.
?1930a Astraraea media (SOWERBY): OPPENHEIM, S. 42, Taf. 10, Fig.

7, Taf. 11, Fig. 5–6.
?1937a Synastrea media (SOWERBY): BATALLER, S. 196.
?1939a Astraraea senessei: ALLOITEAU, S. 20, Taf. 1, Fig. 9.
v1982a Astraraea media (SOWERBY): BEAUVAIS, Bd. 2, S. 31, Taf. 24,

Fig. 4.
?1982a Astraraea senessei ALLOITEAU: BEAUVAIS, Bd. 2, p. 34, Pl. 25,

Fig. 2.

v1998a Astraraea senessei ALLOITEAU: BARON-SZABO, S. 146, Taf. 5,
Fig. 5.

Dimensionen:  c-c: 3–8 mm; s: 22–48, in späten Vermeh-
rungsstadien kann die Septenzahl bis 60 betragen;
s/mm: 5–8/2; Größe der Exemplare: bis 10 cm im Durch-
messer.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Massive, thamnas-
terioide Kolonie mit unregelmäßig verteilten Kelchen.
Vermehrung ist intracalicinal. In Bereichen mit reger
Knospungstätigkeit stehen die Koralliten meist in einem
Abstand von 4–5 mm auseinander. In anderen Bereichen
der Kolonie kann ihr Abstand 5 bis 8 mm betragen. Zwi-
schen den Koralliten gibt es keine Wand und die con-
fluenten Septen verlaufen gerade oder sehr geschwun-
gen. Die Septen besitzen gleiche Dicke und wenige,
unregelmäßig auftretende Perforationen. Neun bis 18
Septen erreichen das Korallitzentrum. Synaptikel treten
in allen Bereichen der Kolonie auf. Septenseitenflächen
sind mit groben, gerundeten Granulae und Pennulae
ornamentiert. Die Columella ist papillös. Die Endothek ist
sehr gut entwickelt und besteht aus zahlreichen, vesiku-
lären Dissepimenten.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  In den Septen fin-
den sich Kalzifikationszentren, welche zu  polyaxialen
Clustern zusammengeschlossen sind. Die Cluster ste-
hen in Abständen von 120 bis 300 µm. Zusammen mit
den von ihnen ausgehenden Fibrenbündeln erreichen
die Septen eine Dicke von 80 µm (in den Axialbereichen
der Kelche) bis 300 µm (in den peripheren Kelchberei-
chen). Direkte Verlängerungen einzelner Trabekel bilden
die Granulae und Pennulae, welche bis ca. 100 µm von
den Septenseitenflächen ragen. 

Anmerkung:  Der einzige Unterschied zwischen Astraraea
media (SOWERBY) und Astraraea senessei ALLOITEAU liegt in
der etwas geringeren Korallitgröße letzterer. Das Materi-
al der „Gosau“ vereinigt Charakteristika von beiden For-
men: In den Juvenilstadien entspricht der Durchmesser
der Koralliten dem der Astraraea senessei und bleibt in spä-
teren Stadien der Ontogenie  besonders in Bereichen
reger Knospungstätigkeit erhalten.
Genauere Beobachtungen zur ontogenetischen Entwick-
lung können nicht gemacht werden.

Mater ia l :  77/I; 151/II.
Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-

Gebiet, Santon.
Wei tere Vorkommen:  Unterconiac und Obersanton

(Corbières, Aude) von Südfrankreich, ?Obersanton und
Campan von Nordspanien (Katalonien), Santon–Cam-
pan weiterer Lokalitäten der Gosau-Gruppe (Nefgraben,
Zimmergraben, Neue Welt, Rigausbach, Brandenberg-
tal, Geschröpfpalfen, Stöcklwaldgraben, Schattauergra-
ben, Scharergraben, Weisswasser, Pass Gschütt,
Traunwandalp).

Typusar t :  Meandrina arausiaca MICHELIN, 1841

Zur  Gat tung Koilomorpha ALLOITEAU: Anhand des Typus-
materials erstellt BEAUVAIS (1982, Bd. 2: 94) die Gat-
tungsmerkmale:
„Massive, mäandroide Kolonie; Vermehrung intracalici-
nal, wobei Serien mit deutlichen Korallitzentren entste-
hen; calicinale Serien durch tholiforme Collines getrennt;
Radiärelemente biseptal, subkompakt mit perforierten
Septeninnenenden; distaler Rand ist moniliform; laterale
Septenflächen mit Granulae ornamentiert, welche zu
kurzen, parallel zum oberen Rand stehenden, Reihen
vereint sind; Synaptikel zahlreich; Columella parietal-
spongiös, z.T. subpapillös erscheinend; Endothek spär-
lich; keine Wand zwischen den Serien.“

Anmerkung:  Neuerliche Untersuchung des Typusmateri-
als der Gattung Koilomorpha durch die Autorin haben erge-
ben, dass die erweiterte Gattungsdiagnose von BEAU-
VAIS (1982) nicht in der Darstellung der endothekalen
Wand übereinstimmt. In dem Typusmaterial der MICHE-
LINschen Kollektion (Meandrina arausiaca, Exemplar No.
Mo1114) ist die Endothek reichlich aus vesikulären Dis-
sepimenten ausgebildet.

Koilomorpha tenuisepta (REUSS, 1854)
Taf. 21, Fig. 4, 5, 7

*1854 Latomeandra tenuisepta: REUSS, S. 107, Taf. 11, Fig. 1–2.
pars1857 Latimeandra ? aticiana MICHELIN: MILNE EDWARDS, Bd. 2, S.

549.
*1914 Latimeandraraea tenuisepta (REUSS): FELIX, pars 7, S. 204.
*1982 Koilomorpha tenuisepta (REUSS): BEAUVAIS, Bd. 2, S. 94, Taf.

31, Fig. 3, Taf. 32, Fig. 1, 2.
*1982 Koilomorpha salisburgensis: BEAUVAIS, Bd. 2, S. 99, Taf. 34,

Fig. 4.

Dimensionen:  c-c (gleiche Serie): 3–5 mm, in frühen
Knospungsstadien auch geringer (bei 2 mm); c-c
(benachbarter Serien): 3–5,5 mm; col-col: 4–6 mm;
s/mm: 7–9/2; Größe der Exemplare: Fragmente von
Kolonien, bis 10 cm im Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Massive, thamnas-
terioide Kolonie mit Kelchen, welche in langen mäandro-
iden Serien angeordnet sind. Die Serien sind durch tholi-
forme Collines voneinander getrennt. Vermehrung
erfolgt durch intracalicinale Knospung. Die calicinalen
Serien sind durch parallele Septenbündel miteinander
verbunden. Die Kelche sind deutlich erkennbar, jedoch
nicht durch eine Wand getrennt. Die Septen sind con-
fluent, kompakt bis subkompakt, besitzen gleiche Dicke
und zeigen grob perforierte Innenenden. Bis zu 24 Sep-
ten umschreiben das Kelchzentrum. Laterale Septenflä-
chen sind mit gerundeten Granulae sowie Pennulae
besetzt, welche gelegentlich zu Menianae arrangiert sein
können. Die Columella ist spongio-papillös und kräftig
entwickelt. Synaptikel sind über die gesamte Kolonie
verteilt zu finden. Zahlreiche dünne, vesikuläre Dissepi-
mente bilden die Endothek. 

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  In den Septen fin-
den sich 10–20 µm große Kalzifikationszentren, welche
zu polyaxialen Trabekeln arrangiert sind. Zusammen mit
den von ihnen ausgehenden Fibrenbündeln erreichen
die Septen eine maximale Dicke von 60–120 µm. In eini-
gen Septen sind die Kalzifikationszentren zu dunklen,
medianen Zick-zack-Linien angeordnet, welche mit den
divergenten Trabekeln (sensu MORYCOWA, 1971) ver-
glichen werden können. Die Granulae ragen bis 80 µm,
Pennulae bis 140 µm über der Septenseitenfläche her-
vor. Granulae und Pennulae stellen direkte Verlängerun-
gen der polyaxialen Trabekel dar. 

Anmerkung:  BEAUVAIS (1982, Bd. 2: 100) beschreibt die
Art Koilomorpha salisburgensis und grenzt sie von der Form
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Familie:

Gattung:

Thamnasteriidae
VAUGHAN & WELLS, 1943
Koilomorpha ALLOITEAU, 1952
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Koilomorpha tenuisepta (REUSS) durch die lamellare Wuchs-
form sowie durch das Auftreten tholiformer Collines ab.
Da die Wuchsform von ökologischen Faktoren des Envi-
ronments gesteuert wird und das Auftreten tholiformer
Collines ein gattungsspezifisches Merkmal von Koilomor-
pha darstellt, werden beide Formen als synonym betrach-
tet.
Aufgrund des ungünstigen Erhaltungszustandes können
keine Angaben zur ontogenetischen Entwicklung des
Gosauexemplares gemacht werden.

Mater ia l :  79/I.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Unterconiac von Südfrankreich
(Corbières), Santon weiterer Lokalitäten der Gosau-
Gruppe (Nefgraben, Wegscheidgraben, Zimmergraben,
Stöcklwaldgraben, Finstergraben, Rigausbach).

Dimensionen:  d: 9 mm; s: ca. 100.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Juvenile, ?plocoi-
de (?)Kolonie mit erhabenem zirkularem Korallit. Costo-
septen sind vorwiegend subkompakt bis porös, in älteren
Zyklen auch kompakt, gerade, dünn, und in 5 Zyklen in
6er-Systemen arrangiert. Sie alternieren regelmäßig in
ihrer Länge. Septen der ersten 3 Zyklen besitzen unge-
fähr gleiche Dicke. Jüngere Septen sind deutlich dünner.
Achtzehn Septen erreichen das Kelchzentrum. Laterale
Septenflächen sind mit feinen spiniformen und gerunde-
ten Granulae sowie Pennulae besetzt. Über das gesam-
te Korallum verteilt finden sich Synaptikel. Die Columella
ist spongiös. Die Wand ist synaptikulothekal. Feine, vesi-
kuläre Dissepimente bilden die Endothek. 

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Der ungenügende
Erhaltungszustand lässt Aussagen zur Mikrostruktur
nicht zu.

Ontogenet ische Entwick lung:  Bei dem einzigen
Exemplar, welches im Arbeitsgebiet geborgen werden
konnte, handelt es sich um einen Einzelkelch. Daher
liegt keine plocoide Kolonie vor. Aus den Beobachtun-
gen, welche die Autorin anhand des Materials von dem
Gebiet der Vereinigten Arabischen Emirate/Oman gewin-
nen konnte (BARON-SZABO, 2000, Taf. 11, Fig. 5), lässt
sich jedoch folgern, dass es sich um das Juvenilstadium
einer plocoiden Kolonie der Brachyphyllia handelt.

Anmerkung:  Nach der Auffassung von FELIX (1903a:
261) stellen die Exemplare, welche in REUSS (1854: 112)
zu Pleurocora haueri MILNE EDWARDS & HAIME gestellt wur-
den, Formen der Gattung Brachyphyllia REUSS dar. FELIX
transferierte die REUSS’schen Exemplare von der Syn-
onymie der Art von MILNE EDWARDS & HAIME unter Nen-
nung von REUSS als Erstautor der Form Brachyphyllia haueri
(REUSS). In seiner Revision erkannte OPPENHEIM (1930)
dass Brachyphyllia haueri (REUSS) in FELIX (1903a) keine
Form von Pleurocora haueri MILNE EDWARDS & HAIME, wel-
che in REUSS beschrieben war, darstellte. OPPENHEIM
kam zu dem Ergebnis, dass das REUSS’sche Exemplar
tatsächlich eine Pleurocora repräsentiert, jedoch das
Stück, welches in FELIX dokumentiert ist, zur Gattung Bra-
chyphyllia gehört. OPPENHEIM versuchte, die Situation da-
durch zu lösen, indem er den Namen des FELIX’schen
Taxons (= Brachyphyllia haueri ) beibehielt und darüber
hinaus FELIX als Erstautor nannte. Da es sich jedoch bei
den Exemplaren in REUSS (1854) und in FELIX (1903a)
um 2 unterschiedliche Taxa handelt, bestand die Not-
wendigkeit, eine neue Art zu kreieren (BARON-SZABO,
2000).

Mater ia l :  275/I.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Apt von Nordspanien (Katalo-
nien), Santon–Campan weiterer Lokalitäten der Gosau-
Gruppe (Tiefen-, Wegscheid- und Edelbachgraben),
Obercampan–Maastricht des Gebietes Vereinigte Arabi-
sche Emirate – Oman.

Gattung: Lophomeandra BEAUVAIS, 1982
Typusar t : Lophomeandra polygonata BEAUVAIS, 1982 (= Lati-

meandraraea tenuisepta FELIX, 1903 non REUSS, 1854)

Zur  Gat tung Lophomeandra BEAUVAIS: Basierend auf dem
Exemplar Latimeandraraea tenuisepta (REUSS) in FELIX,
1903a, kreiert BEAUVAIS (1982, Bd. 2: 250) die Gattung
Lophomeandra mit folgenden prinzipiellen Charakteristika:
Massive, mäandroide Kolonie; Vermehrung intracalici-
nal-terminal; Kelchzentren deutlich erkennbar, mit bisep-
talen Radiärelementen verbunden; calicinale Serien
durch tectiforme Collines getrennt; Costosepten sind
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Unterordnung: 

Familie:

Gattung:

Microsolenina
MORYCOWA & RONIEWICZ, 1995
Brachyphylliidae
ALLOITEAU, 1952
Brachyphyllia REUSS, 1854

Typusar t :  Brachyphyllia dormitzeri REUSS, 1854

Zur  Gat tung Brachyphyl l ia REUSS:  Die Designation der
Typusart dieser Gattung erfolgte durch REUSS 1864. Die
Originalbeschreibung wurde von ihm zuvor (1854: 103)
geliefert:
„Polypenstock zusammengesetzt, niedrig, durch seitli-
che Knospenbildung sich vermehrend. Die einzelnen
Polypenzellen an der Basis durch meist wenig zahlrei-
ches Cönenchym verwachsen und nur im oberen Theile
frei, immer aber niedrig, nicht sehr verlängert. Die Stern-
zellen genau begrenzt, kreisrund, sehr seicht. Die Achse
stark entwickelt, spongiös, am oberen Ende frei gekörnt.
Rippen der Aussenwand stark entwickelt, grob gekörnt.
Keine Epithek. Endothekallamellen sparsam. Die Gat-
tung hat grosse Ähnlichkeit mit der Gattung Mussa, von
der sie sich aber dadurch zu unterscheiden scheint, dass
die Sternzellen immer rund und isolirt sind, nie
zusammenfliessen, und dass die Vermehrung nicht
durch Spaltung, vielmehr durch Knospung am unteren
Theile der Zellröhren stattfindet. Brachyphyllia stellt gleich-
sam eine zusammengesetzte Circophyllia dar.“

Brachyphyllia felixi BARON-SZABO, 2000
Taf. 20, Fig. 2

nonv*1848a Pleurocora haueri: MILNE EDWARDS & HAIME, Bd. 11, S.
312.

nonv*1854a Pleurocora haueri MILNE EDWARDS & HAIME: REUSS, S.
112, Taf. 6, Fig. 26, 27.

nonv*1903a Brachyphyllia haueri (REUSS): FELIX, S. 261, Taf. 20, Fig.
15, Text-Fig. 29.

nonv*1903a Pleurocora haueri MILNE EDWARDS & HAIME: FELIX, S.
261.

nonv*1905a Brachyphyllia haueri (REUSS): ANGELIS D’OSSAT, S. 200.
pars *1914a Brachyphyllia haueri (REUSS): FELIX, pars 5, S. 32.
nonv*1914a Brachyphyllia haueri (REUSS): FELIX, pars 7, S. 170.
nonv*1914a Pleurocora haueri MILNE EDWARDS & HAIME: FELIX, pars

7, S. 172.
nonv*1930a Brachyphyllia haueri FELIX: OPPENHEIM, S. 343, Taf. 46,

Fig. 1-1b.
nonv*1978a Pleurocora haueri MILNE EDWARDS & HAIME: TURN©EK &

POL©AK, S. 155, 173, Taf. 11, Fig. 1-3.
nonv*2000a Brachyphyllia felixi: BARON-SZABO, S. 121, Taf. 11, Fig. 5.
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confluent und besitzen perforierte Innenenden; laterale
Septenflächen sind mit feinen, parallel zum distalen
Rand stehenden Granulaereihen ornamentiert; Columel-
la parietal, schwach entwickelt; Synaptikel wenig zahl-
reich; Endothek reichlich entwickelt, aus dünnen, vesiku-
lären Dissepimenten bestehend; Wand ist eine unvoll-
ständige Synaptikulothek.

Lophomeandra felixi BEAUVAIS, 1982
Taf. 21, Fig. 1

*1982 Lophomeandra  felixi: BEAUVAIS, Bd. 2, S. 252, Taf. 47, Fig. 1, 2.
*1982 Lophomeandra gosaviensis: BEAUVAIS, Bd. 2, S. 254, Taf. 48,

Fig. 1.

Dimensionen:  c-c (in Serie): 2–5 mm; c-c (benachbarter
Serien): 4,5–7,5 mm; s/mm: 6–8/2; Größe der Exempla-
re: 4–6 cm im Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Massive, mäandro-
ide Kolonie mit isolierten oder in kurzen Serien angeord-
neten Koralliten. Die Koralliten werden durch tectiforme
Collines voneinander getrennt. Vermehrung erfolgt durch
intracalicinale Knospung. Die Costosepten besitzen glei-
che Dicke und sind confluent, kompakt bis subkompakt
mit vermehrt auftretenden Perforationen im Bereich der
axialen Septenenden. Bis ungefähr 20 Septen erreichen
das Korallitzentrum, wo sie sich mit der parietal-papillö-
sen Columella verbinden können. Die Columella kann
kräftig oder sehr schwach entwickelt sein. Laterale Sep-
tenflächen weisen spiniforme und gerundete Granulae
sowie Pennulae und ?Meniane auf. Synaptikel sind über
die gesamte Kolonie verteilt. Eine unvollständige Synap-
tikulothek ist vorhanden. Die Endothek besteht aus dün-
nen, vesikulären Dissepimenten.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  In den Septen fin-
den sich 10–20 µm große Kalzifikationszentren, welche
polyaxiale (und ?monaxiale) Trabekel bilden. Zusammen
mit den von ihnen ausgehenden Fibrenbündel erreichen
die Septen eine maximale Dicke von 80–160 µm. In eini-
gen Septen sind die Kalzifikationszentren zu dunklen,
medianen Zick-zack-Linien angeordnet, welche mit den
divergenten Trabekeln (sensu MORYCOWA, 1971) ver-
glichen werden können.  Granulae und Pennulae ragen
bis 90 µm über der Septenseitenfläche hervor. Die Gra-
nulae und Pennulae stellen direkte Verlängerungen der
polyaxialen Trabekel dar. 

Mater ia l :  267/I; 149/II.
Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-

Gebiet, Santon.
Wei tere Vorkommen:  Obersanton einer weiteren Loka-

lität der Gosau-Gruppe (Nefgraben).

Fungiastraea exigua (REUSS, 1854)
Taf. 20, Fig. 4, 6

v*1854a Thamnastraea exigua: REUSS, S. 119, Taf. 18, Fig. 5–6.

v*1857a Thamnastraea exigua REUSS: MILNE EDWARDS & HAIME, Bd.
2, S. 556.

v*1899a Centrastraea insignis FROMENTEL: SÖHLE, S. 41, Taf. 4, Fig.
1, 1a, 1b.

v*1903a Thamnastraea exigua REUSS: FELIX, S. 209, Text-Fig. 15.

v*1911a Thamnastraea exigua REUSS: TRAUTH, S. 69, Taf. 3, Fig. 3.

v*1914a Thamnastraea exigua REUSS: FELIX, pars 7, S. 197.

v*1930a Synastraea exigua (REUSS): OPPENHEIM, S. 166, Taf. 31,
Fig. 12, 12a.

v*1971a Fungiastraea aff. exigua (REUSS): MORYCOWA, S. 111, Taf.
28, Fig. 2.

v*1982a Dimorphomeandra exigua (REUSS): BEAUVAIS, Bd. 2, S. 55,
Taf. 26, Fig. 1 (ältere Synonyme darin zitiert).

v*1993a Fungiastraea cf. exigua (REUSS): BARON-SZABO, S. 162, Taf.
4, Fig. 3a, b.

v*1997a Fungiastraea exigua (REUSS): BARON-SZABO, S. 88, Taf. 16,
Fig. 3.

v*1998a Fungiastraea exigua (REUSS): BARON-SZABO, S. 149, Taf. 4,
Fig. 5.

v*1999a Fungiastraea exigua (REUSS): BARON-SZABO, S. 461, Taf. 2,
Fig. 2, Taf. 7, Fig. 5.

Dimensionen:  c-c: 3–5 (6) mm; s: 24–30, in späten
Knospungsstadien kann die Septenzahl höher liegen, in
frühen Stadien darunter (bei 18); s/mm: 5–9/2; Größe der
Exemplare: 4.5–12 cm im Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Massive, thamnas-
terioide Kolonie mit regelmäßig verteilten Koralliten, wel-
che stellenweise in kurzen Reihen angeordnet stehen.
Vermehrung ist besonders intracalicinal, seltener extra-
calicinal. Die confluenten Septen zeigen unregelmäßig
auftretende Perforationen und sind lateral mit Pennulae
sowie mit feinen spiniformen und groben gerundeten
Granulae besetzt. Meist erreichen 15 Septen den axialen
Bereich des Koralliten, wo ihre inneren Enden zu palifor-
men Strukturen zerfallen können. Die Columella ist papil-
lös. Synaptikel sind unregelmäßig über die Kolonie ver-
teilt. Die Endothek besteht aus dünnen vesikulären Dis-
sepimenten. 

Beschre ibung der  Mikrost ruktur  und der  ontoge-
net ischen Entwick lung:  Im frühen Besiedelungssta-
dium bildet die Kolonie ein lamellares Korallum. Die
Dimensionen der Koralliten, welche in einer Korallums-
höhe von ca. 5 mm beobachtet wurden, variieren von
denen späterer Ontogeniestadien:
Die Septenzahl beträgt 18–24, der Kelchabstand erreicht
2,5 bis 4,5 mm und die Septendichte liegt mit 10 bis 14
Septen auf 2 mm deutlich über dem für ältere Koralliten
gemessen Wert (Tabelle 12).
In frühen Ontogeniestadien sind die Septen deutlich dün-
ner. Während in initialen Stadien, in welchen die Septen-
dichte bei 10–14/2 mm liegt, die Septen eine durch-
schnittliche Gesamtmächtigkeit von 20–60 µm zeigen,
beträgt ihre Mächtigkeit in Ontogeniestadien mit einer
Septendichte von 5–9/2 mm hauptsächlich zwischen
140–250 µm. Selten finden sich dann Septen mit einer
Dicke von 60–70 µm. In der Initialphase der Kolonie zei-
gen die Septen monaxiale und polyaxiale Kalzifikations-
zentren, welche zu sehr feinen, 10–70 µm breiten, dunk-
len axiale Linien angeordnet sind. Die Granulae und
Pennulae entwickeln sich direkt aus den Kalzifikations-
zentren und ragen 30–70 µm von den lateralen Septen-
flächen hervor. In späteren Ontogeniestadien können die
feinen axialen Linien in den Septen nur noch stellen-
weise verfolgt werden. Sekundäre Kalzifikationsvorgän-
ge führen zur Vergröberung der Septen hinsichtlich ihrer
Dicke.

Mater ia l :  81/I; 152/II; 188/II.
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Familie:
Gattung:

Latomeandridae ALLOITEAU, 1952
Fungiastrea ALLOITEAU, 1952

Typusar t :  Astrea laganum ALLOITEAU, 1841

Zur  Gat tung Fungiastrea ALLOITEAU: Thamnasterioide Ko-
lonie; Koralliten in Reihe angeordnet und durch lange
confluente Septenbündel verbunden; Septen wenig per-
foriert; Columella spongiös. In einer Gegenüberstellung
mit der sehr ähnlichen Form Thamnoseris ÉTALLON, 1864,
stellt RONIEWICZ (1979) weitere Charakteristika von Fungi-
astrea fest: „Kolonie lamellar; Septen erscheinen an der
Kolonieoberfläche lang und geschwungen; Ausbildung
einer papillösen Columella möglich; vesikuläre End-
othek; Vermehrung extracalicinal-marginal (in den peri-
pheren Koloniebereichen) und intracalicinal (im Kolonie-
zentrum).“ Ein wichtiges Merkmal stellt das Auftreten von
Pennulae dar (zusammenfassende Diagnose nach
BARON-SZABO, 1997).
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Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Unterapt von Rumänien, Nord-
spanien: Apt–Alb (Vasco-Kantabrium) und ?Maastricht
(Katalonien), Unterconiac und Obersanton von Süd-
frankreich (Corbières), weitere Lokalitäten der Gosau-
Gruppe: Oberturon (Weissenbachalm), Unterconiac
(Brandenberg) und Santon (Pass Gschütt, Zimmergra-
ben Piesting, Nefgraben, Traunwandalp, Schattauergra-
ben, Stöcklwaldgraben), Senon der Tschechischen
Republik und ?Ungarn.

Mater ia l :  281/I.
Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-

Gebiet, Santon.
Wei tere Vorkommen:  Santon–Campan weiterer Loka-

lität der Gosau (Edelbachgraben), Obersanton von Nord-
spanien (Katalonien) nach BEAUVAIS (1982).

Gattung: Thamnoseris FROMENTEL, 1861
Typusar t :  Thamnoseris incrustans FROMENTEL, 1861
Zur  Gat tung Thamnoseris FROMENTEL: Eine erweiterte

Gattungsdiagnose gibt RONIEWICZ (1979):
„Thamnasterioide bis cerioide Kolonie; Costosepten
unregelmäßig perforiert, confluent, anastomos; trabeku-
läre Loben bilden eine papillöse Columella; Endothek
vesikulär; Synaptikel im Allgemeinen entwickelt; Ent-
wicklung von Trabekeln mit abgeflachten lateralen Aus-
wüchsen; Vermehrung extratentaculär.“ Eine zusam-
menfassende Diagnose mit Diskussion zu dieser Gat-
tung gibt BARON-SZABO (1997: 88).

Anmerkung:  TURN©EK & BUSER (1976) betrachteten die
von ALLOITEAU (1952) geschaffene Gattung Brachyseris als
jüngeres Synonym von Thamnoseris. In späteren Untersu-
chungen an Korallen des Cenoman von der Tschechi-
schen Republik unterschied ELIÁ©OVÁ (1994) beide Gat-
tungen durch das Auftreten von verlängerten (Pennulae-
artigen) Granulae in Brachyseris und richtigen Pennulae in
Thamnoseris. In der von ALLOITEAU (1957) für Brachyseris
gewählten Typusart „morchella“ konnte dieses Charakte-
ristikum nicht beobachtet werden. Daher wird Brachyseris
weiterhin als jüngeres Synonym von Thamnoseris betrach-
tet. 

Thamnoseris morchella (REUSS, 1854)
Taf. 19, Fig. 6; Taf. 21, Fig. 2

*v1854a Latomeandra morchella: REUSS, S. 107, Taf. 21; Fig. 9–10.
*v1857a Isastraea morchella (REUSS): MILNE EDWARDS & HAIME, S.

534.
*v1858–61 Isastraea morchella (REUSS): FROMENTEL, S. 226.
*v1873a Isastraea morchella (REUSS): STOLICZKA, S. 36–37, Taf. 7,

Fig. 7–8.
*v1881a Latomeandra morchella REUSS: QUENSTEDT, Bd. 4, S. 886,

Taf. 177. Fig. 53.
*?1899a Thamnastraea agaricites (GOLDFUSS): SÖHLE, S. 39, Taf. 8,

Fig. 1, 1a.
*?1899a Thamnastraea composita SOWERBY: SÖHLE, S. 39, Taf. 6,

Fig. 4a, b.
*?1899a Thamnastraea confusa REUSS: SÖHLE, S. 40, Taf. 1, Fig. 1,

1a, b.
*?1899a Isastraea morchella (REUSS): SÖHLE, S. 46, Taf. 10, Fig. 5.
*v1903a Latimeandraraea morchella (REUSS): FELIX, S. 217.
*v1914a Latimeandraraea morchella (REUSS): FELIX, pars 7, S. 204.
*v1932a Complexastraea (?) glenrosensis: WELLS, S. 246, Taf. 35, Fig.

6, Taf. 38, Fig. 4.
*v1957a Brachyseris morchella (REUSS): ALLOITEAU, S. 309–310.
*v1976a Thamnoseris morchella (REUSS): TURN©EK & BUSER, S. 61,

82, Taf. 19, Fig. 1-3.
*v1982a Brachyseris morchella (REUSS): BEAUVAIS, Bd. 2, S. 236, Taf.

44, Fig. 3a–c, Taf. 48, Fig. 4.
*v1997a Thamnoseris morchella (REUSS): BARON-SZABO, S. 89, Taf.

16, Fig. 1.
*v1997a Thamnoseris morchella (REUSS): TURN©EK, S. 202, Fig.

202A–E.

Dimensionen:  d: 3,5–5,5 mm, in Bereichen reger Knos-
pungstätigkeit kann der Durchmesser deutlich geringer
sein; c-c: 4–7 mm, in Bereichen reger Knospungstätig-
keit kann der Abstand deutlich geringer sein; s/mm:
5–8/2; Größe der Exemplare: bis ca. 5 cm im Durchmes-
ser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Massive, thamnas-
terioide bis subcerioide Kolonie mit polygonalen Koralli-
ten. Die Knospung ist hauptsächlich extratentakulär.
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Tabelle 12.
Dimensionen der Skelettelemente von Fungiastraea exigua (REUSS) im Ver-
laufe der ontogenetischen Entwicklung.
Die Septenentwicklung in Ordnungen bleibt während der gesamten Ent-
wicklung erhalten.

Gattung: Dimorphastraea D’ORBIGNY, 1850
Typusar t :  Dimorphastraea grandiflora D’ORBIGNY, 1850

Zur  Gat tung Dimorphast raea D’ORBIGNY:  Eine überar-
beitete Gattungsdiagnose gibt BEAUVAIS (1982, Bd. II:
77):
„Massive, thamnasterioide Kolonie; Vermehrung durch
circumorale Knospung, welche von einer perithekalen,
intracalicinalen Knospung gefolgt werden kann. Dadurch
entsteht eine Kolonie mit Zentralkoralliten, welche von
kleineren Koralliten, in konzentrischer Serie angeordnet,
umringt wird. Die radiären Elemente sind biseptal mit
wenigen, unregelmäßig verstreuten Perforationen, wel-
che aber zum Septeninnenrand häufiger auftreten. Der
distale Septenrand ist mit großen, rundlichen Zähnen
besetzt, fast senkrecht stehend. Die Septenseitenflä-
chen sind mit isolierten und in sehr langen Reihen ange-
ordneten Granulae besetzt. Diese Reihen verlaufen
parallel zum distalen Rand der Septen. Die Synaptikel
sind einfach und zusammengesetzt. Die Columella ist
schwach entwickelt, in den peripheren Polyparen oft zu
einer stengeligen Achse reduziert. Keine Wand zwischen
den Polyparen ...“ (zusammenfassende Diagnose nach
BARON-SZABO, 1997: 86).

Dimorphastraea scutellum OPPENHEIM, 1930
Taf. 8, Fig. 4, 6

*1930 Dimorphastraea scutellum: OPPENHEIM, S. 195, Taf. 22,
Fig. 1, 5a, 7.

*1982 Dimorphastraea scutellum OPPENHEIM: BEAUVAIS, Bd. 2,
S. 80.

Dimensionen:  dl: 1,5–2,5 mm; c-c: 6–10 mm; s: 20–32,
Mutterkorallit ca. 50; s/mm: 4/ 2; Koloniegröße: 6 x 8 cm.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Die massive,
thamnasterioide Kolonie besitzt konzentrisch um einen
Mutterkorallit angeordnete Tochterkoralliten. Die Septen
sind confluent, besitzen grobe aber regelmäßige Perfo-
rationen und verlaufen gerade oder geschwungen. Ihre
Seitenflächen sind mit zahlreichen Granulae und Pennu-
lae bestückt. Letztere können zu Menianae arrangiert
sein. Die Columella ist spongiös-parietal. Eine Wand
fehlt. Synaptikel treten unregelmäßig verteilt auf. Die
Endothek besteht aus dünnen, subtabulaten und vesiku-
lären Dissepimenten. 

Anmerkung:  Aufgrund des ungenügenden Erhaltungszu-
standes können weder Aussagen zur ontogenetischen
Entwicklung noch zur Mikrostruktur erfolgen.
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Gelegentlich kann intratentakuläre Vermehrung beob-
achtet werden. Die Polypare sind stellenweise in kurzen
monozentrischen Serien angeordnet. Die Costosepten
sind confluent, selten subconfluent und subkompakt bis
perforiert. Ihre axialen Enden können verdickt sein und
mit der parietal-papillösen Columella in Verbindung ste-
hen. Laterale Septenflächen besitzen wenige Pennulae
und besonders Granulae unterschiedlichster Form und
Größe: spiniforme, gerundete und abgeflachte. Gele-
gentlich kann Anastomosis beobachtet werden. Bevor-
zugt im axialen Bereich stehen die Septen durch zahlrei-
che Dissepimente in Verbindung, wodurch z.T. weitere
Anastomosis vorgetäuscht werden kann. Synaptikel tre-
ten unregelmäßig verteilt auf und bilden eine unvollstän-
dige Synaptikulothek. Die Endothek besteht aus dünnen,
vesikulären Dissepimenten.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  In den Septen fin-
den sich 30–80 µm große Kalzifikationszentren, welche
polyaxiale (und ?monaxiale) Trabekel bilden. Zusammen
mit den von ihnen ausgehenden Fibrenbündeln errei-
chen die Septen eine maximale Dicke von 50–180 µm. In
einigen Septen sind die Kalzifikationszentren zu dun-
klen, medianen Linien angeordnet. Abgeflachte Granu-
lae ragen 40–80 µm, gerundete und spiniforme Granulae
ragen 30–70 µm über die Septenseitenfläche hervor. Die
Granulae stellen direkte Verlängerungen der polyaxialen
Trabekel dar. 

Mater ia l :  80/I; 87/I; 266/I; 139/II; 184/II; GB-II.
Vorkommen:  Hochmoos- und Grabenbachschichten,

Hochmoos-Rußbach-Gebiet und Grabenbach, Santon.
Wei tere Vorkommen:  Mittelalb von Texas, Turon von

Indien, (?Oberturon–)Coniac-Santon weiterer Gosau-
Lokalitäten (Brandenberg, Nefgraben, Neue Welt, Ron-
tograben, Wegscheidgraben, Pass Gschütt, Pass-
gschüttgraben, Brunsloch, Scharergraben, Seeleiten,
Piesting, Edelbachgraben), Obersanton von Frankreich
(Corbières), senonische Brekzie von Slowenien.

Dimensionen:  c-c: 2,5–5 mm; s: 24–34; s/mm: 7–9/2;
Größe des Exemplars: ca. 3 cm im Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Massive, thamnas-
terioide Kolonie mit regelmäßig verteilten Koralliten. Ver-
mehrung erfolgt durch intracalicinale Knospung. Die Kel-
che sind durch gerade oder leicht geschwungene Sep-
tenbündel miteinander verbunden. Die confluenten, kom-
pakten bis subkompakten Septen besitzen ungefähr glei-
che Dicke und weisen lateral neben Pennulae auch
gerundete Granulae auf, welche in ihrer Größe stark vari-
ieren. Bis zu 12 Septen erreichen das Kelchzentrum, wo
ihre Innenenden zu trabekulären, rundlichen Loben zer-
fallen können. Die Columella ist papillös oder besteht
aus einem bälkchenartigen Segment. Zwischen den
Koralliten gibt es keine Wand. Synaptikel sind über die
gesamte Kolonie verteilt. Die Endothek besteht aus dün-
nen, vesikulären Dissepimenten.

Anmerkung:  Beobachtungen zur ontogenetischen und
mikrostrukturellen Entwicklung können aufgrund des
unzureichenden Erhaltungszustandes nicht erfolgen.

Mater ia l :  156/II; 160/ II.
Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-

Gebiet, Santon.
Wei tere Vorkommen:  Santon–Campan weiterer Loka-

litäten der Gosau-Gruppe (Nefgraben, Neue Welt, Hofer-
graben, Zimmergraben, Wegscheidgraben, Pass
Gschütt, Seeleiten, Edelbachgraben, Rigausbach, Traun-
wandalp, St. Gilgen, Schattauergraben, Geschröpfpalfen,
Randoschberg, Brandenbergtal), ?Senon von Ungarn
und Georgien, Obersanton von Südfrankreich (Corbiè-
res).
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Familie:
Gattung:

Synastreidae ALLOITEAU, 1952
Synastrea
MILNE EDWARDS & HAIME, 1848

Familie:
Gattung:

Cunnolitidae ALLOITEAU, 1952
Cunnolites ALLOITEAU, 1952

Typusar t :  Astrea agaricites GOLDFUSS, 1826
Zur  Gat tung Synast rea MILNE EDWARDS & HAI M E:

Anhand des Holotyps können folgende prinzipielle Cha-
rakteristika festgestellt werden:
Massive, thamnasterioide Kolonie: Vermehrung intracali-
cinal; Koralliten sind isoliert oder in kurzen Serien arran-
giert; Septen sind confluent, perforiert; distaler Septen-
rand ist moniliform; laterale Septenflächen granuliert;
Columella papillös, teilweise stark reduziert, balkenartig
erscheinend; Synaptikel zahlreich; endothekale Dissepi-
mente dünn.

Synastrea procera (REUSS, 1854)
Taf. 19, Fig. 2

v*1854a Thamnastrea procera: REUSS, S. 120, Taf. 5, Fig. 1, 2.
v*1857a Thamnastrea procera REUSS: MILNE EDWARDS, Bd. 2, S. 576.
v*1858-61 Synastrea procera REUSS: FROMENTEL, S. 212.
v*1903a Thamnastrea procera REUSS: FELIX, S. 203.
v*1914a Thamnastrea procera REUSS: FELIX, pars 7, S. 198.
pars 1930 Synastrea procera (REUSS): OPPENHEIM, S. 159, Taf. 28,

Fig. 6 non 5-5b.
*?1937a Synastrea procera (REUSS): BATALLER, S. 197.
*?1954a Thamnastrea procera REUSS: KOLOSVÁRY, S. 92, Taf. 3, Fig.

11; Taf. 8, Fig. 2–5; Taf. 14, Fig. 3; Taf. 15, Fig. 4.
*?1956a Thamnastrea procera REUSS: BENDUKIDZE, S. 94, Taf. 3, Fig.

2, 3.
v*1982a Synastrea procera (REUSS): BEAUVAIS, Bd. 2, S. 125, Taf.

38, Fig. 2.

Typusar t :  Cunnolites barrerei ALLOITEAU, 1952

Zur  Gat tung Cunnolites ALLOITEAU: ALLOITEAU (1957:
333–334) gibt eine ausführliche Beschreibung des Holo-
typs sowie die Gattungsdiagnose:
„Einzelkorallit, cyclolitid; calicinale Fossa mehr oder
weniger verlängert und gerade; Septen sind ungleich
entwickelt, perforiert und bestehen aus in Serie angeord-
neten Trabekeln; junge Septen weisen zahlreiche Poren
auf; der distale Septenrand ist mit kleinen irregulär moni-
liform sowie equidistanten Zähnen besetzt; laterale Sep-
tenflächen weisen parallel zum distalen Rand stehende
Ornamentierungen auf; Synaptikel sind sehr zahlreich;
keine Columella; Endothek reichlich entwickelt; Wand ist
parasynaptikulothekal; Epithek dünn.“
Formen der Gattung Cunnolites waren besonders in den
letzten 2 Jahrzehnten Gegenstand mehrerer Revisionen.
Eine umfassende Darstellung zahlreicher Formen von
Cunnolites gibt BEAUVAIS (1982, Bd. 2: 153-202). Anhand
von Messungen der
1) Dimensionen von Korallitdurchmesser,
2) Größe der Fossa (Mundöffnung),
3) Anzahl der Septen,
4) Höhe des Koralliten sowie den daraus resultierenden
4) Relationen von
5) großem zu kleinem Korallitdurchmesser,
6) Korallithöhe zu den -durchmessern und
7) Größe der Fossa zu großem Korallitdurchmesser
fasst er verschiedene Formen zusammen. Darüber hin-
aus kalkuliert er die Dimensionen für Formen, welche
eine ontogenetische Serie darstellen müssten. Das
Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass er von einem
linearen Wachstum für die Vertreter diese Gruppe aus-
geht, ohne dies jedoch durch Serienschliffe am selben
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Objekt überprüft zu haben. Dass diese Messungen of-
fensichtlich keine ontogenetischen Reihen dieser Grup-
pe darstellen, wurde anhand von Campanmaterial aus
Nordspanien festgestellt (BARON-SZABO, 1998). Das
selbe Individuum konnte bis zu 3 verschiedenen Arten
zugeordnet werden. Dieses Ergebnis spricht dafür, dass
die Individuen in ihrer Ontogenie sich überschneidende
Entwicklungen verwirklichen; daher können die Kombi-
nation der Dimensionen dieser Skelettelemente nicht als
artspezifische Kriterien gewertet werden. 

Anmerkung:  Der ursprünglich von BARRÈRE (1746) ein-
geführte Name Cunnolites stammt aus prä-Linnéischer
Zeit und ist daher entsprechend den zoologischen
Nomenklaturregeln ungültig. In nachfolgenden Revisio-
nen durch LAMARCK (1801, 1816) wurde der Gattungsna-
me Cyclolites für „cunnolitide Formen“ eingeführt. In der
Synonymie dieser ersten Revision für diese Gattung lis-
tet LAMARCK (1801) vier Arten in der Reihenfolge auf: C.
numismalis, C. hemisphaerica, C. elliptica und C. cristata. Da die
ersten beiden Arten auf Stücken mit paläozoischem Alter
basiert sind und die letzte Art als Basis der Gattung Aspi-
discus KÖNIG (1825) dient, wählten in späterer Revision
MILNE EDWARDS & HAIME (1850: XLVI) einerseits die
paläozoische Form Cyclolites numismalis als Typusart ihrer
neuen Gattung Palaeocyclus sowie andererseits die kreta-
zische Form Cyclolites elliptica als Typusart für die Gattung
Cyclolites LAMARCK, 1801. Diese Revision ließ ALLOITEAU
(1952, 1957: 331ff.) mit der Begründung der Prioritäten-
regel der zoologischen Nomenklatur unbeachtet, wonach
bei einer neuen Gattung der in der Synonymieliste erst-
genannte Name (hier also Cyclolites numismalis) als einzig
mögliche Typusart anzusehen sei. Für die cunnolitiden
Formen schuf ALLOITEAU daher die Gattung Cunnolites
ALLOITEAU, 1952, mit der Typusart Cunnolites barrerei AL-
LOITEAU, 1952. In nachfolgenden Publikationen wurde
vorwiegend der Revision ALLOITEAUS gefolgt. Einige
Bearbeiter jedoch behielten den Namen Cyclolites bei,
wodurch in der Literatur eine verwirrende Situation ent-
stand. Die Problematik gewann noch zusätzlich an Kom-
plexität durch die Einführung von Gattungen mit Namen
wie z.B. Plesiocunnolites ALLOITEAU, 1952 und Paracunnolites
BEAUVAIS, 1964, welche später teilweise zu Untergattun-
gen von Cunnolites kategorisiert wurden.
Um weitere Konfusion zu vermeiden, folgt die Autorin der
Revision von ALLOITEAU und behält den Gattungsnamen
Cunnolites bei.

Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS, 1826)
Taf. 22, Fig. 1–7; Taf. 23, Fig. 1–3; Taf. 24, Fig. 1–7

v*1826a Fungia polymorpha: GOLDFUSS, Bd. 1, S. 48, Taf. 14, Fig. 6
a–c, g–m.

v*1848a Cyclolites polymorphus (GOLDFUSS): BRONN, S. 375.
v*1854a Cyclolites placenta: REUSS, S. 125, Taf. 17, Fig. 4-6.
v*1858-61 Cyclolites placenta REUSS: FROMENTEL, S. 124.
v*1860a Cyclolites placentula REUSS: MILNE EDWARDS, Bd. 3, S. 39.
v*1860a Cyclolites polymorpha (GOLDFUSS): MILNE EDWARDS, Bd. 3,

S. 44.
v*1863a Cyclolites polymorpha (GOLDFUSS): FROMENTEL, S. 336, Taf.

59, Taf. 60, Fig. 1.
v*1867a Cyclolites placenta REUSS: FROMENTEL, S. 333.
v*1870a Cyclolites reussi: FROMENTEL, S. 338, Taf. 55, Fig. 3.
v*1880a Fungia elliptica LAMARCK: QUENSTEDT, S. 861, Taf. 177, Fig. 1.
v*1880a Fungia undulata rotunda: QUENSTEDT, S. 862, Taf. 177, Fig.

2, 3.
v*1880a Fungia dispar: QUENSTEDT, S. 862, Taf. 177, Fig. 4 non Fig.

24.
v*1880a Fungia polymorpha GOLDFUSS: QUENSTEDT, S. 863, Taf. 1
v*1880a Fungia patellata: QUENSTEDT, S. 871, Taf. 171, Fig. 27.
v*1880a Fungia sellata: QUENSTEDT, S. 871, Taf. 177, Fig. 25.
v*1880a Fungia elliptica LAMARCK: QUENSTEDT, S. 861, Taf. 177, Fig. 1.
v*1880a Fungia sororiae: QUENSTEDT, S. 874, Taf. 177, Fig. 30.
v*1881a Cyclolites regularis: LEYMERIE, S. 774.

v1903a Cyclolites placenta REUSS: FELIX, S. 190.
v1903a Cyclolites hemisphaerica MICHELIN: FELIX, S. 192, Taf. 18,

Fig. 2.
v1903a Cyclolites polymorpha (GOLDFUSS): FELIX, S. 198.
*1913a Cyclolites krumbecki: DI STEFANI, S. 264, Taf. 23, Fig. 6.
*1914a Cyclolites placenta REUSS: FELIX, pars 7, S. 191.
*1914a Cyclolites polymorpha (GOLDFUSS): FELIX, pars 7, S. 191.
*1914a Cyclolites regularis LEYMERIE: FELIX, pars 7, S. 192.
*1930a Cyclolites placenta REUSS: OPPENHEIM, S. 89.
*1930a Cyclolites weissermeli: OPPENHEIM, S. 99, Taf. 5, Fig. 11.
*1930a Cyclolites michelini: OPPENHEIM, S. 100, Taf. 40, Fig. 2, Taf.

46, Fig. 13.
*1930a Cyclolites pulchellus: OPPENHEIM, S. 105, Taf. 51, Fig. 8, Taf.

39, Fig. 9–10a.
*1930a Cyclolites undulatus var. plana: OPPENHEIM, S. 106, Taf. 12,

Fig. 2–2a.
*1930a Cyclolites sororiae (QUENSTEDT): OPPENHEIM, S. 121, Taf. 3,

Fig. 5.
*1939a Cyclolites senessei: ALLOITEAU, S. 11, Taf. 1, Fig. 12, 12a.
*1941a Cyclolites reussi FROMENTEL: ALLOITEAU, S. 71, Taf. 30, Fig.

3–4.
*1957a Plesiocunnolites goldfussi: ALLOITEAU, S. 349.
*1957a Cunnolites plani-alpici: ALLOITEAU, S. 349, Taf. 9, Fig. 4, Taf.

11, Fig. 4, 5, 9.
*1957a Cunnolites meringonensis: ALLOITEAU, Taf. 3, Fig. 9–10, 16–17.
*1964a Plesiocunnolites dispar (QUENSTEDT): BEAUVAIS, S. 535, Taf.

15, Fig. 1a–c.
*1964a Plesiocunnolites sellatus (QUENSTEDT): BEAUVAIS, S. 537, Taf.

15, Fig. 4a–d.
*1964a Cunnolites sororius (QUENSTEDT): BEAUVAIS, S. 538, Taf. 16,

Fig. 2a–d.
*1964a Plesiocunnolites reussi (FROMENTEL): BEAUVAIS, S. 543, Taf.

16, Fig. 5a–c.
*1970a Cunnolites plani-alpici ALLOITEAU: TSCHECHMEDJEVA, S. S. 37,

Taf. 1, Fig. 3, 4.*
*1978a Cunnolites (Cunnolites) reussi (FROMENTEL): TURNπEK, S. 117,

Taf. 20, Fig. 1–6.
*1978a Cunnolites (Cunnolites) sellata (QUENSTEDT): TURNπEK, S. 117,

Taf. 20, Fig. 7–8.
*1978a Cunnolites (Plesiocunnolites) dispar (QUENSTEDT): TURNπEK, S.

121, Taf. 27, Fig. 1–4.
v1982a Cunnolites placenta (REUSS): BEAUVAIS, Bd. 2, S. 163, Taf.

40, Fig. 7, Taf. 41, Fig. 1.
*1982a Cyclolites senessei ALLOITEAU: BEAUVAIS, Bd. 2, S. 165.
*1982a Cunnolites sellatus (QUENSTEDT): BEAUVAIS, Bd. 2, S. 169.
*1982a Cunnolites sellatus nefgrabenensis: BEAUVAIS, Bd. 2, S. 171,

Taf. 40, Fig. 8.
*1982a Cunnolites reussi (FROMENTEL): BEAUVAIS, Bd. 2, S. 184, Taf.

41, Fig. 6.
*1982a Cunnolites plani-alpici ALLOITEAU: BEAUVAIS, Bd. 2, S. 189,

Taf. 41, Fig. 7–8.
*1982a Cunnolites undulatus plana (OPPENHEIM): BEAUVAIS, Bd. 2, S.

198.
v1998a Cunnolites sp.: BARON-SZABO, S. 152, Taf. 4, Fig. 1, Taf. 8,

Fig. 4, Tab. 4.

Dimensionen:  d (max): 6–49 mm; d (min): 5–37 mm; s:
96 bis ca. 1500; s/mm (am Korallitrand gemessen):
8–10/2.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Cunnolitider Ein-
zelkorallit mit zirkularem oder ovalem Querschnitt und
rundlicher (in frühen Ontogeniestadien) bis verlängerter
axialer Öffnung (Fossa). Die Basis ist flach, konkav oder
konvex. Teilweise kann eine treppenartig entwickelte
Unterseite beobachtet werden („pedestal-producing“
sensu HÖFLING [1989]). Eine konzentrisch gefaltete Epi-
thek ist vollständig oder unvollständig erhalten. Die Sep-
ten sind perforiert oder subkompakt, schlank, gerade
oder geschwungen und in 5 bis 9 Zyklen in 6er-Syste-
men entwickelt. Ihre Anordnung ist radial oder bilateral.
Die lateralen Septenflächen sind mit gerundeten Granu-
lae, Pennulae und wenigen Menianen besetzt. Bis zu
300 Septen erreichen den Zentralbereich des Koralliten.
Zahlreiche Synaptikel sind im gesamten Korallum verteilt
zu finden. Dazwischen können wenige endothekale Dis-
sepimente beobachtet werden. Die Wand ist synaptikulo-
thekal.
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Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die mikrostrukturel-
le Entwicklung zeigt ca. 10 µm große Kalzifikationszen-
tren, welche zu Clustern mit einem Durchmesser von
60–120 µm gruppiert sein können. Die Cluster aus Kalzi-
fikationszentren stehen vorwiegend in diskontinuierlicher
Reihe arrangiert. Granulae und Pennulae ragen 50–100
µm von den Seitenflächen der Septen hervor und schei-
nen als direkte Verlängerungen von den Clustern auszu-
gehen, wodurch sich Übereinstimmungen mit der Ent-
wicklung von Großtrabekeln sensu MORYCOWA & RONIE-
WICZ (1994) ergeben.

Ontogenet ische Entwick lung:  In seiner Initialphase
bildet der Korallit ein kreisrundes oder ovales Korallum.
Die Mundspalte ist oft leicht verlängert. Der Septalappa-
rat ist deutlich in Zyklen in 6er-Systemen ausgebildet.
Bei einem Korallitdurchmesser von 1 mm zeigen sich 2
komplette Zyklen entwickelt. Das Wachstum der Indivi-
duen erfolgt in Wachstumsschüben (Taf. 22, Fig. 3), wel-
che auch auf der Kelchunterseite durch Bildung der Epi-
thekalringe nachvollzogen werden können (Taf. 24, Fig.
1). Während des Wachstums des Korallums werden das
Skelett sowie die Dimensionen der einzelnen Skelettele-
mente auf unterschiedliche Weise beeinflusst:

Ausnahme kann sich stellenweise im Beginn eines
Wachtumsschubes zeigen, wobei sich unter Umständen
kurzfristig die Septendichte auf 14 Septen pro 2 mm
erhöhen kann.

144

Das Korallum in seiner Gesamtheit
Bei starkem horizontal ausgerichtetem Wachstum erhält
das Korallum eine sehr flache manchmal tellerartige
Gestalt. Durch vorherrschend vertikal beeinflusste Grö-
ßenzunahme entwickelt der Korallit eine halbkugelige
Form. Beide Wachstumstypen können während der
ontogenetischen Entwicklung abwechselnd ausgebildet
werden. Dadurch ergibt sich ein direkter Einfluss auf die
in den letzten Jahrzehnten zur Artbestimmung herange-
zogenen Werte, welche sich aus den Relationen von
Korallithöhe zu -durchmesser ergeben. So kann inner-
halb des selben Individuums dieser Wert zwischen z.B.
0,23 und 0,6 schwanken. Legt man die Berechnungen
und Auswertungen von BEAUVAIS (1982, Bd. 2: 160)
zugrunde, ergeben sich dadurch für die Individuen Über-
einstimmungen mit mindestens 19 Arten von Cunnolites.
Der Querschnitt des Korallums kann in jedem Ontoge-
niestadium entweder kreisrund oder oval ausgebildet
sein. In den meisten Exemplaren ist eine Kombination
aus beiden Entwicklungstypen in wechselnder Folge zu
beobachten, wodurch sich ein direkter Einfluss auf die
Aussagen zu den Relationen minimaler zu maximaler
Durchmesser ergibt. Es zeigt sich jedoch, dass dieser
Wert in den einzelnen Ontogeniestadien der Exemplare
mit 0,7–0,9 eine ausgesprochen geringe Varianz zeigt.

Die Entwicklung der Mundöffnung (Fossa)
In der Initialphase beträgt die Größe der Fossa nur etwa
1/10 des Korallitdurchmessers. Während der ontogeneti-
schen Entwicklung ändert sich sowohl die Position der
Mundöffnung als auch ihre Größe im Verhältnis zum
Kelchdurchmesser. Während der Ontogenie kann die
Fossa in jedem Winkel zur Initialausrichtung beobachtet
werden. Ihre Größe in Relation zum maximalen Korallit-
durchmesser kann in den verschiedenen Ontogeniesta-
dien der Exemplare zwischen z.B. 0,13 und 0,3 liegen, in
anderen Stücken 0,2 bis 0,72 betragen oder, wie auf
Tafel 24, Fig. 2–7 dargestellt, zwischen 0,09 und 0,27
messen. Damit zeigen sich innerhalb des selben Exem-
plares Schwankungen entsprechender Werte, wodurch
sich für die Exemplare Übereinstimmungen mit z.T. min-
destens 30 Arten ergeben.

Die Entwicklung des Septalapparates
Der Septalapparat ist in jedem ontogenetischen Stadium
in Zyklen in 6er-Systemen ausgebildet. Die Septendichte
kann am Korallitrand in jedem Stadium konstant mit 8–10
Septen auf 2 mm beobachtet werden (Tabelle 13). Eine

Die oben angegebene Synonymliste beinhaltet Formen
von Cunnolites, welche entsprechend den Ergebnissen zur
ontogenetischen Entwicklung auf der Septendichte mit 8-
10 Septen auf 2 mm bei einem Korallitquerschnitt mit
Werten in der Größenordnung 0,7–0,9 für die Relation
minimaler zu maximaler Korallitdurchmesser basieren.

Anmerkung:  In einigen Exemplaren scheint die Septen-
ausbildung bezüglich ihrer Dicke unregelmäßig zu sein.
Der Eindruck, dass besonders ältere Septen kräftiger
ausgebildet wären, ergibt sich durch das Auftreten einer
leichten Torsion des Septenoberrandes. Im Schliffbild
zeigt sich jedoch, dass die Septendicke innerhalb des-
selben Exemplars nur unwesentlich schwankt. 

Mater ia l :  12/I; 19/I; 60/I; 94/I, fortlaufend bis 250/I (= 156
Exemplare); 283/I; 290/I; 4/II; 10/II; 23/II; 25/II; 67/II;
72/II; 75/II; 76/II, fortlaufend bis 126/II (= 50 Exemplare);
140/II; 165/II; 172/II; 174/II; 251/II; 6F–11F (6 Exempla-
re); GB/VII; R/I.

Vorkommen:  Hochmoos- und Grabenbachschichten,
Hochmoos-Rußbach-Gebiet, Finstergraben, Graben-
bach, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Santon–Campan von Slowenien,
Frankreich (Provence, Aude, Var, Bouche-du-Rhône),
Rumänien und weiteren Lokalitäten der Gosau-Gruppe
(Nefgraben, Zimmergraben, Stöcklwaldgraben, Graben-
bach, Edelbachgraben, Wegscheidgraben, Pass
Gschütt, Hofergraben, Rigausbach), Campan von Spa-
nien (Katalonien), Bulgarien, Untercampan von Ungarn,
Maastricht der Gosau-Gruppe (Neue Welt).

Tabelle 13.
Dimensionen der Skelettelemente von Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS)
und Aspidastraea orientalis KÜHN im Verlaufe der ontogenetischen Entwick-
lung. Die Werte für die Septendichte und -anzahl sowie die der Septensys-
teme zeigen in beiden Taxa die größte Stabilität.

Gattung: Aspidastraea KÜHN, 1933
Typusar t :  Aspidastraea orientalis KÜHN, 1933

Aspidastraea orientalis KÜHN, 1933
Taf. 25, Fig. 1–5  

v*1933a Aspidastraea orientalis KÜHN, S. 179; Taf. 17, Fig. 7.
v*1943a Aspidastraea orientalis KÜHN: VAUGHAN & WELLS, S. 135.
v*1952a Aspidastraea orientalis KÜHN: ALLOITEAU, S. 668.
v*1956a Aspidastraea orientalis KÜHN: WELLS, S. F387, Fig. 280,3.
v*1987a Aspidastraea orientalis KÜHN: KUZMICHEVA, S. 87, Taf. 5, Fig.

5.
v*2000a Aspidastraea orientalis KÜHN: BARON-SZABO, S. 124, Taf. 5,

Fig. 6, Taf. 10, Fig. 1, 4.

Dimensionen:  c-c (Serie): 2–4 mm; c-c (benachbarter
Serien): 3.5–6 mm; s/mm: 5–8/2; h: 10 mm; Größe der
Kolonie: 20 mm im Durchmesser.
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Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Cunnolitide Kolo-
nie mit flacher oder leicht konkaver Basis. Die Unterseite
ist mit einer konzentrisch gefalteten Epithek bedeckt. Die
Koralliten stehen in konzentrischen Serien um einen
Zentralkelch angeordnet. Die Septen sind perforiert oder
subkompakt, confluent, besitzen ungefähr gleiche Dicke
und sind in 2 (Tochterkorallit) bis 3 (Zentralkorallit)
Zyklen in 6er-Systemen entwickelt. Ihre Anordnung ist
radial oder bilateral. Laterale Septenflächen sind mit
gerundeten Granulae, Pennulae und Menianen besetzt.
Die Columella ist papillös oder besteht aus einer lamel-
lenartigen Verlängerung, welche mit den Septeninnen-
enden in Verbindung steht. Zwischen den Koralliten gibt
es keine Wand. Zahlreiche Synaptikel sind in der gesam-
ten Kolonie verteilt zu finden. Dazwischen sind endothe-
kale Dissepimente zu beobachtet. Die Wand der Kolonie
ist synaptikulothekal.

Mikrost rukture l le  Beschre ibung:  Die mikrostrukturel-
le Entwicklung zeigt große Übereinstimmung mit der für
Cunnolites festgestellten. Auch hier zeigen sich ca. 10 µm
große Kalzifikationszentren, welche zu Clustern mit
einem Durchmesser von 60–120 µm gruppiert sein kön-
nen. Die Cluster aus Kalzifikationszentren stehen vor-
wiegend in diskontinuierlicher Reihe arrangiert. Granulae
und Pennulae ragen 50–100 µm von den Seitenflächen
der Septen hervor und scheinen als direkte Verlängerun-
gen von den Clustern auszugehen, wodurch sich Über-
einstimmungen mit der Entwicklung von Großtrabekeln
sensu MORYCOWA & RONIEWICZ (1994) ergeben.

Ontogenet ische Entwick lung:  In seiner Initialphase
bildet der Korallit ein kreisrundes Korallum. Bei einem
Korallitdurchmesser von ca. 1 mm sind 2 komplette
Zyklen in 6er-Systemen entwickelt (Tabelle 13). In dieser
Phase ist lediglich ein Kelch ausgebildet, welcher ähnlich
der Situation in Cunnolites in Wachstumsschüben an
Größe zunimmt. Bis auf die leicht veränderte Entwick-
lung des Axialraums (es findet sich eine trabekuläre Col-
umella) ist in dieser Phase das Korallum mit dem der
Cunnolites identisch. Hat das Korallum einen Durchmesser
von 6 mm erreicht, beginnt die Entwicklung der ersten
Tochtergeneration durch extracalicinale Knospung:
Durch Umbiegung und Wachstumsunterbrechung der
Septen werden Punkte am Korallitrand markiert, welche
die Zentralbereiche der neuen Koralliten in konzentri-
scher Anordnung um den Mutterkorallit bilden. Trabeku-
läre Verlängerungen der axialen Septenenden formen
die neue Columella.
Im weiteren Verlauf der Ontogenie finden extracalicinale
und intracalicinale Knospung nebeneinander statt: intra-
calicinal innerhalb derselben konzentrischen Serie; neue
Serien entstehen durch extracalicinale Knospung.
Der Septalapparat bleibt während der gesamten ontoge-
netischen Entwicklung in 6er-Systemen erhalten. 

Mater ia l :  280/I.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Turon von Armenien, Senon von
Iran, Obercampan–Maastricht der Region Vereinigte
Arabische Emirate/Oman.

Typusar t :  Actinacis parvistella ALLOITEAU, 1939, non OPPEN-
HEIM, 1930 = Parapolytremacis actinacioides ALLOITEAU, 1957.

Zur  Gat tung Parapolytremacis ALLOITEAU: Die generellen
Charakteristika dieser Gattung sind sehr ähnlich denen
der Parapolytremacis und beinhalten
1) das Auftreten calicinaler Tuben eingebettet in einem 
1) tubulösen Coenosteum,
2) horizontale Böden in den calicinalen Tuben und
3) die Anwesenheit von Pseudosepten.
Der gattungsspezifische Unterschied besteht in der sehr
unregelmäßigen Entwicklung des Apparates der Pseu-
dosepten mit stark verlängerten radiären Elementen in
der Parapolytremacis. Die Pseudosepten der Polytremacis tre-
ten in gleichmäßiger Größe auf und sind zudem eher
dornenartig verkürzt.
Neben Polytremacis stellen Heliopora und Proheliopora weite-
re eng verwandte Gattungen der Parapolytremacis dar.

Parapolytremacis septifera (GREGORY, 1900)
Taf. 25, Fig. 6, 7

v1854a Polytremacis blainvilleana (MICHELIN): REUSS, S. 131, Taf. 24,
Fig. 4–7.

v1860a Polytremacis blainvilleana (MICHELIN): MILNE EDWARDS &
HAIME, Bd. 3, S. 232.

*1900a Polytremacis septifera GREGORY, Bd. 66, S. 301, Taf. 2, Fig.
5a, b.

v1903a Polytremacis blainvilleana (MICHELIN): FELIX, S. 356.
v1930a Polytremacis septifera GREGORY: OPPENHEIM, S. 551, Taf. 18,

Fig. 10–10a, Taf. 39, Fig. 11.
v1937a Polytremacis septifera GREGORY: BATALLER, S. 282.
v1982a Polytremacis septifera (GREGORY): BEAUVAIS, Bd. 3, S. 38,

Taf. 57, Fig. 4, Taf. 58, Fig. 1-4.
v2001a Polytremacis septifera (GREGORY): BARON-SZABO, S. 9, Fig.

2B.

Dimensionen:  d : 0,6–1 mm; c-c: 1–3,5 mm; s: 6–18;
Tuben/mm2: bis ca. 30; Größe des Exemplares: ca. 2 cm
im Durchmesser.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Lamellar-inkrustie-
rende Kolonie mit granulierter Oberfläche. Calicinale
Tuben sind klein und in einem vermiculaten Exoskelett
eingebettet. Im Querschnitt sind sie kreisrund bis stark
elliptisch ausgelängt. Horizontale und gebogene Böden
segmentieren die calicinalen Tuben. Die Tuben des Exo-
skeletts besitzen einen ovalen bis unregelmäßig polygo-
nalen Querschnitt und werden von dünnen, horizontalen
Böden unterteilt. Pseudosepten sind in Länge und Dicke
unregelmäßig entwickelt. Sie können dornenartig kurz
sein oder sich bis zum Kelchzentrum verlängern. 

Mater ia l :  272/I.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Rußbach-
Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Oberturon–Coniac von Öster-
reich (Theresienstein-Riff), Unterconiac und Obersanton
von Frankreich (Corbières), Obersanton und Maastricht
von Spanien, Santon weiterer Lokalitäten der Gosau-
Gruppe (Seeleiten, St. Gilgen, Abtenau, Brandenbergtal,
Zimmergraben, Edelbachgraben, Pass Gschütt, Weg-
scheidgraben, Traunwandalp).

Gattung: Polytremacis D’ORBIGNY, 1849

Typusar t :  Heliopora blainvillei MICHELIN, 1841

Zur  Gat tung Polytremacis D’ORBIGNY: Ausführliche Be-
schreibungen zur Gattung Polytremacis finden sich in GRE-
GORY (1900: 299), ALLOITEAU (1957: 378) und MORYCOWA
(1971: 134) mit folgenden prinzipiellen Charakteristika:
Tuben kreisrund oder länglich; calicinale Tuben lang, mit
Böden, welche im Allgemeinen subhorizontal, aber auch
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Unterklasse:
Ordnung:
Familie:
Gattung:

Octocorallia HAECKEL, 1866
Coenothecalia BOURNE, 1900
Helioporidae MOSELEY, 1876
Parapolytremacis
ALLOITEAU, 1957
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konvex oder konkav sind; Wand der Tuben aus der Ver-
knüpfung trabekulärer Verlängerungen gebildet; Radiär-
elemente sind dornenartig entwickelte Pseudosepten,
aus zwei bis vier kleinen Kalzifikationszentren beste-
hend; die Struktur, die die Kalzifikationszentren umgibt,
ist fibro-granulös. Die Fibren sind fein, kurz, mehr oder
weniger radiär und zugleich auch konzentrisch (Wachs-
tumslinie) um das Zentrum angeordnet.
Polytremacis D´ORBIGNY ist mit der Gattung Pseudopolytre-
macis MORYCOWA, 1971 fast identisch. Der gattungsspe-
zifische Unterschied besteht in der Entwicklung von sep-
talen Dornen bei Pseudopolytremacis, welche im Quer-
schnitt wie den Septen vorgelagerte paliforme Lappen
erscheinen.

Polytremacis partschi REUSS, 1854
* 1854a Polytremacis partschi: REUSS, S. 131, Taf. 24, Fig. 13.
?1860a Heliopora partschi (REUSS): MILNE EDWARDS, Bd. 3, S. 231.
?1881a Heliopora blainvilliana (MICHELIN): QUENSTEDT, Bd. 4, S. 901,

Taf. 178, Fig. 30.
?1885a Heliopora partschi (REUSS): ZITTEL, Bd. 1, S. 212, Taf. 122.
?1885a Heliopora blainvilliana (MICHELIN): QUENSTEDT, S. 997, Taf.

80, Fig. 28.
?1887a Heliopora partschi (REUSS): POCTA, S. 22, Taf. 1, Fig. 2a–b.
?1900a Polytremacis partschi REUSS: GREGORY, S. 300.
v1903a Heliopora partschi (REUSS): FELIX, S. 355.
?1914a Heliopora partschi (REUSS): FELIX, pars 6, S. 141, pars 7, S.

247.
?1930a Polytremacis partschi REUSS: OPPENHEIM, S. 554, Taf. 41,

Fig. 6–7; Taf. 42, Fig. 15; Taf. 43, Fig. 6–7.
?1937a Polytremacis partschi REUSS: BATALLER, S. 281.
v1982a Polytremacis partschi REUSS: BEAUVAIS, Bd. 3, S. 34, Taf. 54,

Fig. 8a-b; Taf. 55, Fig. 1–4; Taf. 57, Fig. 2–3.

Dimensionen:  d (max): 1–2 mm; d (min): 0.7–1 mm; c-c:
2,5–5,5 mm; s: 14–22; Tuben/mm2: 20–24; Größe der
Exemplare: bis ca. 5 x 2,5 cm.

Makrost rukture l le  Beschre ibung:  Massive bis multi-
columnare Kolonie mit runden bis stark elliptischen Kel-
chen, welche durch ein vermiculates Exoskelett verbun-
den sind. Die Tuben des Exoskeletts besitzen einen
rundlichen bis unregelmäßig ovalen Durchmesser. Jeder
Kelch wird von einem konzentrisch angeordneten Tuben-
ring umgeben. Ansonsten erscheinen die Tuben regellos
verteilt. Die gut entwickelte Endothek besteht aus subta-
bulaten Böden.

Mater ia l :  159/II; 164/II.

Vorkommen:  Hochmoosschichten, Hochmoos-Ruß-
bach-Gebiet, Santon.

Wei tere Vorkommen:  Cenoman und Senon von Rumä-
nien, Santon–Campan weiterer Lokalitäten der Gosau-
Gruppe (Nefgraben, Zimmergraben, Neue Welt, Rigaus-
bach, Wegscheidgraben, Hornegg, Brandenbergtal,
Edelbachgraben, Hofergraben, Seeleiten, Geschröpfpal-
fen, Brunsloch, Stöcklwaldgraben, Scharergraben, Pass
Gschütt, Traunwandalp), Obersanton von Frankreich
(Corbières, Provence), Obersanton von Nordspanien
(Katalonien).

7. Palökologische Charakterisierung
der Korallenfauna

der Hochmoos- und Grabenbachschichten
Die Korallenfaunen der Hochmoos- und Grabenbach-

schichten wird taxonomisch deutlich von kolonialen For-
men dominiert: 29 Taxa kolonialer Formen stehen 8 Arten
solitärer Korallen gegenüber. Aufgrund der numerischen
Gegebenheiten handelt es sich jedoch um Faunen, welche
durch Einzelkorallen charakterisiert werden. Es konnten

414 Korallen mit 84 kolonialen Formen und 330 Einzelko-
rallen nachgewiesen werden, wobei jedes koloniale Taxon
mit maximal 17 Exemplaren vertreten ist (Placosmilia martini
MICHELIN), solitäre Formen aber mit bis zu 231 Stücken pro
Taxon zu beobachten sind (Cunnolites polymorpha GOLDFUSS). 

Hinweise auf rezifale Bildungen konnten nicht beobach-
tet werden. Zusammen mit der Tatsache, dass die Indivi-
duen geringe Größe besitzen (Kolonien nur wenige cm im
Durchmesser, Einzelkorallen mit max. Höhe von 5 cm) und
die Koloniekorallen von plocoiden und thamnasterioiden
Morphotypen dominiert werden, ergeben sich große Über-
einstimmungen mit den für die Brandenberger Gosau
(?Oberturon–Unterconiac) festgestellten Bedingungen, so
dass auch hier von kurzlebigen, in lockeren Verbänden
stehenden Korallenvergesellschaftungen im nicht optima-
len Environment (z.B. durch Einfluss von Suspensionstrü-
be) ausgegangen wird (genauere Charakterisierung vgl.
BARON-SZABO, 1997: 24ff.)

8. Ergebnisse
der ontogenetischen Untersuchungen

Untersuchungen zur ontogenetischen Entwicklung wur-
den an folgenden Formen durchgeführt:

Columactinastrea pygmaea (FELIX)
Columactinastraea formosa (GOLDFUSS)
Agathelia asperella REUSS
Hydnophora styriaca (MICHELIN)
Cladocora gracilis (D’ORBIGNY)
Peplosmilia latona (FELIX)
Placosmilia martini (MICHELIN)
Placosmilia fenestrata (FELIX)
Aulosmilia aspera (SOWERBY)
Phyllosmilia didymophila (FELIX)
Diploctenium ferrumequinum REUSS
Flabellosmilia bisinuatum (REUSS)
Acrosmilia elongata (REUSS)
Actinacis parvistella OPPENHEIM
Fungiastrea exigua (REUSS, 1854)
Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS)
Aspidastraea orientalis KÜHN

Die untersuchten Formen zeigen, dass   
– die mikrostrukturelle Entwicklung innerhalb desselben

Taxons stabil bleibt. Die Mikrostruktur, welche im Initial-
stadium beobachtet wird, zeigt sich auch in jedem nach-
folgenden Ontogeniestadium;

– bereits in den frühesten, paläontologisch nachweisbaren
Stadien der Ontogenie die Entwicklung der Wandstruk-
turen und des Axialraums festgelegt ist. Eine Ausnahme
könnte Agathelia asperella REUSS darstellen. Hier scheinen
in den frühen Ontogeniestadien die Wandbreiche undif-
ferenziert ausgebildet zu sein und konsolidieren sich
erst im weiteren Verlauf der ontogenetischen Entwick-
lung;

– sämtliche Einzelkorallen sowie koloniale Korallen mit
konisch ausgebildetem Korallum keinem linearen
Wachstum folgen. Somit stellt das Verhältnis der Höhe
des Korallums zu seinem Durchmesser kein taxono-
misch verwertbares Kriterium dar. Betroffen sind die
Formen Aulosmilia aspera (SOWERBY), Peplosmilia latona
(FELIX), Placosmilia martini (MICHELIN), Placosmilia fenestrata
(FELIX), Phyllosmilia didymophila (FELIX), Diploctenium ferrume-
quinum REUSS, Flabellosmilia bisinuatum (REUSS), Acrosmilia
elongata (REUSS) und Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS);

– die Ausbildung des Septalapparates in sämtlichen Onto-
geniestadien in

– a) Zyklen ausgebildet sein kann,
– b) eine Entwicklung von Septenzyklen im Initialstadium

zu Septenordnungen im Adultstadium vollziehen
oder
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– c) während des gesamten ontogenetischen Wachtums
eine Septenausbildung in Ordnungen aufweisen kann:

– a) • Ausschließlich Zyklenausbildung findet sich in den
Formen

– a) • Columactinastrea pygmaea (FELIX)
– a) • Columactinastraea formosa (GOLDFUSS)
– a) • Agathelia asperella REUSS
– a) • Peplosmilia latona (FELIX)
– a) • Cladocora gracilis (D’ORBIGNY)
– a) • Aulosmilia aspera (SOWERBY)
– a) • Actinacis parvistella OPPENHEIM
– a) • Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS)
– a) • Aspidastraea orientalis KÜHN

– a) • Eine Entwicklung von Septenzyklen im Initialsta-
dium zu Septenordnungen im Adultstadium zeigt
sich in

– a) • Diploctenium ferrumequinum REUSS

– a) • Flabellosmilia bisinuatum (REUSS)

– a) • Ausschließlich Septenausbildung in Ordnungen fin-
det sich in

– a) • Hydnophora styriaca (MICHELIN)
– a) • Placosmilia martini (MICHELIN)
– a) • Placosmilia fenestrata (FELIX)
– a) • Phyllosmilia didymophila (FELIX)
– a) • Fungiastrea exigua (REUSS).
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Fig. 1: Columactinastrea pygmaea (FELIX, 1903).
Longitudinalschnitt.
Probe: 76/I.

Fig. 2: Columactinastraea formosa (GOLDFUSS, 1826).
Querschnitt.
Probe: 89/I.

Fig. 3: Columactinastrea pygmaea (FELIX, 1903).
Querschnitt.
Probe: 76/I.

Fig. 4: Columactinastrea pygmaea (FELIX, 1903).
Querschnitt.
Probe: 26/II.

Fig. 5: Actinastrea elongata ALLOITEAU, 1954.
Querschnitt.
Probe: 45/II.

Fig. 6: Columactinastrea pygmaea (FELIX, 1903).
Vergrößerter Ausschnitt von Fig. 4.
Probe: 26/II.

Fig. 7: Hydnophora styriaca (MICHELIN, 1847).
Querschnitt.
Probe: 78/I.

Maßstab: Fig. 1–5 und 7: 3 mm; Fig. 6: 1 mm.
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Tafel 2

Fig. 1–5: Columactinastrea pygmaea (FELIX, 1903).
Probe: 76/I.
Entwicklung des Septalapparates in 8er-Systemen: Der Ausbildung von vier Protosepten (Fig. 1 und 3) folgen unregelmäßige
Einschaltungen von Septen in den einzelnen Bereichen des Koralliten (Fig. 3, Quadrant links oben), wodurch das Stadium
einer bilateralen Symmetrie erst in 5er-Systemen erhalten wird. Nachfolgend erreicht jeweils ein Septum die Größe der bereits
vorhandenen Septen, mit kurzzeitiger  Entwicklung des Septalapparates in 6er-und 7er-Systemen (Fig. 4 und 5). Zeitgleich mit
diesen Septen entstehen weitere in Größe deutlich reduzierte, bis schließlich 8 in Länge und Dicke dominierende und 8 mit
ihnen alternierende Septen geformt sind (Taf. 1, Fig. 3). Die nun entstandene Bildung in 8er-Systemen stellt das finale Ent-
wicklungsstadium des Septalapparates dar. 

Fig. 6: Columactinastrea pygmaea (FELIX, 1903).
Longitudinalschnitt.
Probe: 76/I.

Fig. 7: Columactinastrea pygmaea (FELIX, 1903).
REM-Aufnahme des Wandbereiches, welcher 2 Koralliten trennt.
Probe: 146/II.

Maßstab: 1 mm.
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Tafel 3

Fig. 1: Columastrea striata (GOLDFUSS, 1826).
Querschnitt, z.T. leicht schräg.
Probe: 147/II.

Fig. 2: Agathelia asperella REUSS, 1854.
Querschnitt,  vergrößerter Ausschnitt von Fig. 5.
Probe: 86/I.

Fig. 3: Balanophyllia sp.
Querschnitt eines Ontogeniestadiums, welches relativ zum Stadium auf Fig. 4 jünger ist.
Probe: 50/I.

Fig. 4: Balanophyllia sp.
Querschnitt.
Probe: 50/I.

Fig. 5: Agathelia asperella REUSS, 1854.
Querschnitt.
Probe: 86/I.

Fig. 6: Agathelia asperella REUSS, 1854.
Longitudinalschnitt.
Probe: 86/I.

Fig. 7: Multicolumnastraea cyathiformis (DUNCAN, 1865).
Querschnitt.
Probe: 51a/I.

Maßstab: 3 mm.
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Tafel 4

Fig. 1: Peplosmilia latona (FELIX, 1903).
Querschnitt eines mittleren Ontogeniestadiums.
Probe: 33/I.

Fig. 2: Agathelia asperella REUSS, 1854.
Oberflächenansicht der Kolonie.
Probe: 56/II.

Fig. 3: Peplosmilia latona (FELIX,1903).
Querschnitt, Adultstadium.
Probe: 33/I.

Fig. 4: Peplosmilia latona (FELIX, 1903).
Querschnitt, Juvenilstadium.
Probe: 33/I.

Fig. 5: Peplosmilia latona (FELIX, 1903).
Vergrößerter Ausschnitt von Fig. 3.
Probe: 33/I.

Fig. 6: Peplosmilia latona (FELIX, 1903).
Längsansicht des Kelches.
Probe: 33/I.

Fig. 7: Agathelia asperella REUSS, 1854.
Querschnitt.
Probe: 271/I.

Fig. 8: Agathelia asperella REUSS, 1854.
Mikrostruktur des Wandbereiches; distaler Kelchbereich: Bild oben, lumenwärtiger Bereich mit axialen Linien aus Kalzifikations-
zentren in den Septen.
Probe: 56/II.

Maßstab: Fig. 1–4 und 6–8: 3 mm; Fig. 5: 1mm.
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Tafel 5

Fig. 1–5 und 8: Placosmilia martini (MICHELIN, 1846).
Entwicklung des Korallums im Querschnitt.
Probe: 65/I.
Fig. 1 und 3: Frühe Juvenilstadien.
Fig. 5, 8, 2: Mittlere Juvenilstadien in der Reihenfolge.
Fig. 4: Letztes am Individuum festgestelltes Ontogeniestadium mit deutlicher Knospungstätigkeit.

Fig. 6:–5 und 8 Placosmilia martini (MICHELIN, 1846).
Längsansicht des Korallums.
Probe: 58/II.

Fig. 7:–5 und 8 Placosmilia martini (MICHELIN, 1846).
Längsansicht des Korallums.
Probe: 63/II.

Fig. 9:–5 und 8 Cladocora gracilis (D’ORBIGNY, 1850).
Querschnitt eines Kelches, leicht schräg.
Probe: 268/I.

Maßstab: 3 mm.
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Tafel 6

Fig. 1, 3, 4, 5, 7: Placosmilia martini (MICHELIN, 1846).
Probe: 44/I.
Fig. 1: Querschnitt, mittleres Juvenilstadium.
Fig. 3: Querschnitt, Adultstadium.
Fig. 4: vergrößerter Ausschnitt des Wandbereiches von Fig. 3.
Fig. 5: Längsansicht des Kelches.
Fig. 7: Longitudinalschnitt.

Fig. 2:, 3, 4, 5, 7 Placosmilia fenestrata (FELIX, 1900).
Querschnitt des letzten am Individuum festgestellten Ontogeniestadiums mit deutlicher Entwicklung zur mäandroiden
calicinalen Serie.
Probe: 85/I.

Fig. 6:, 3, 4, 5, 7 Placosmilia martini (MICHELIN, 1846).
Stark vergrößerter Ausschnitt von Taf. 7, Fig. 4; Columella und axiale Septenenden.
Probe: 64/I.

Maßstab: Fig. 1–3 und 5: 3 mm; Fig. 4, 6 und 7: 2 mm.
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Tafel 7

Fig. 1–6: Placosmilia martini (MICHELIN, 1846).
Probe: 64/I.
Fig. 1: Querschnitt eines mittleren Juvenilstadiums.
Fig. 2: Vergrößerter Ausschnitt von Fig. 4.
Fig. 3: Septenentwicklung, vergrößerter Ausschnitt von Fig. 1.
Fig. 4: Querschnitt des Korallums im letzten am Individuum festgestellten Ontogeniestadium.
Fig. 5: Mikrostruktur der Columella und axialer Septenenden; entlang endothekaler Bildungen (A) vollziehen sich Kalzifika-
Fig. 5: tionsprozesse, welche komplette Verschmelzung der axialen Septenenden mit der Columella zur Folge haben können.
Fig. 6: Mikrostruktur der Septen im Adultstadium: Von den axialen Septenlinien gehen Granulae aus, welche durch die latera-

le Anlagerung fibro-lamellarer Schichten eingeebnet werden können (A) oder ihr Wachstum weiterführen (B). Daneben
finden sich Granulae, welche sich aus Kalzifikationskeimen auf den fibro-lamellaren Schichten entwickeln (C).

Maßstab: 3 mm.
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Tafel 8

Fig. 1: Orbignygyra tenella (GOLDFUSS, 1826).
Querschnitt; vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 2.
Probe: 263/I.

Fig. 2: Orbignygyra tenella (GOLDFUSS, 1826).
Querschnitt.
Probe: 263/I.

Fig. 3: Dictuophyllia radiata (MICHELIN, 1847).
Querschnitt.
Probe: 91/I.

Fig. 4: Dimorphastraea scutellum OPPENHEIM, 1930.
Querschnitt, Ausschnitt aus Fig. 6; Probe: 281/I.

Fig. 5: Acrosmilia elongata (REUSS, 1854).
Längsansicht des Korallums.
Probe: 62/II.

Fig. 6: Dimorphastraea scutellum OPPENHEIM, 1930.
Querschnitt.
Probe: 281/I.

Fig. 7: Orbignygyra tenella (GOLDFUSS, 1826).
Longitudinalschnitt.
Probe: 263/I.

Fig. 8: Acrosmilia elongata (REUSS, 1854).
Querschnitt, Adultstadium.
Probe: 62/II.

Maßstab: Fig. 1 und 7: 1 mm; Fig. 2–4, 6, 8: 3 mm; Fig. 5: 10 mm.
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Tafel 9

Fig. 11:–5 Heterocoenia verrucosa REUSS, 1854.
Querschnitt.
Probe: 92/I.

Fig. 12:–5 Heterocoenia grandis REUSS 1854.
Querschnitt.
Probe: 274/I.

Fig. 13–5: Cladocora gracilis (D’ORBIGNY).
Intracalicinale Vermehrung.
Probe: 268/I.
Fig. 3: Beginnende Teilung charakterisiert durch die bilaterale Entwicklung des Septalapparates und damit verbunden eine
Fig. 3: elliptische Ausbildung des Korallitquerschnitts.
Fig. 4: Fortgeschrittenes Stadium mit stetiger Verlängerung bis zur Verschmelzung zweier sich gegenüber liegender Septen,
Fig. 3: welche zum ersten Septenzyklus gehören.
Fig. 5: Spätes Stadium mit medianer Wandlinie und neuen Septen auf der Wandoberfläche sowie beginnender Abschnürung
Fig. 3: der Korallitkammern voneinander.

Fig. 16:–5 Heterocoenia exigua (MICHELIN, 1846).
Querschnitt.
Probe: 133/II.

Fig. 17:–5 Placosmilia martini (MICHELIN, 1846).
Querschnitt des Adultstadiums.
Probe: 44/II.

Fig. 18:–5 Placosmilia martini (MICHELIN, 1846).
Longitudinalschnitt.
Probe: 44/II.

Fig. 19:–5 Placosmilia martini (MICHELIN, 1846).
Oberflächenansicht des Korallums.
Probe: 2/I.

Fig. 10:–5 Placosmilia martini (MICHELIN, 1846).
Querschnitt, mittleres Juvenilstadium.
Probe: 44/II.

Maßstab: 3 mm.
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Tafel 10

Fig. 1–6: Aulosmilia aspera (SOWERBY, 1832).
Probe: 32/I.
Fig. 1–3: Ontogenetische Abfolge des Exemplars mit Septenzyklen im 12er-System in einem frühen ontogenetischen Stadium

(Fig. 1). Die Entwicklung der Septen im 12er-System wird undeutlicher (Fig. 3 zeigt ein mittleres Juvenilstadium) und
führt zur Septenentwicklung im 24er-System im adulten Stadium (Fig. 2). Die Mikrostruktur zeigt während der Onto-
genie gleichartige Entwicklung.
Fig. 4: Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 2.
Fig. 5: Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 3.
Fig. 6: Gesamtansicht des Exemplars.

Maßstab: Fig. 1–5: 1 mm; Fig. 6: 10 mm.

©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at



167

©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at



168

Tafel 11

Fig. 1–6: Aulosmilia aspera (SOWERBY, 1832).
Probe: 37/I.
Ontogenetische Abfolge des Exemplars mit Septenzyklen im 12er-System in einem frühen (Fig. 1) und mittleren ontogeneti-
schen Stadium (Fig. 4). Septen im 24er-System sind im adulten Stadium (Fig. 2) ausgebildet. Die Mikrostruktur zeigt während
der Ontogenie gleichartige Entwicklung.
Fig. 4: Gesamtansicht des Exemplars.
Fig. 5: Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 2.
Fig. 6: Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 1.

Maßstab: Fig. 1, 2, 4–6: 3 mm; Fig. 3: 10 mm.
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Tafel 12

Fig. 1–6: Aulosmilia aspera (SOWERBY, 1832).
Probe: 47/II.
Ontogenetische Abfolge des Exemplars mit Septenzyklen im 12er-System in einem frühen bis mittleren Stadium (Fig. 2) und
mittleren ontogenetischen Stadium (Fig. 1) mit undeutlich werdender-Systemenausbildung. Septen im 24er-System sind im
adulten Stadium (Fig. 4 und 5) zu beobachten.
Fig. 3: Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 4.
Fig. 5: Gesamtansicht des Exemplars im Querschnitt.
Fig. 6: Längsansicht des Korallums.

Maßstab: Fig. 1–4: 3 mm; Fig. 5, 6: 10 mm.
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Tafel 13

Fig. 1–3, 5: Phyllosmilia didymophila (FELIX, 1903).
Probe: 42/I.
Ontogenetische Abfolge des Exemplars mit Septenentwicklung in 3–4 Ordnungen in jedem Stadium.
Fig. 1: Querschnitt des frühen Juvenilstadiums.
Fig. 2: mittleres Juvenilstadium im Querschnitt.
Fig. 3: Adultstadium.
Fig. 5: Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 3.

Fig. 4:–3, 5 Phyllosmilia didymophila (FELIX, 1903).
Längsansicht des Korallums.
Probe: 41/I;

Fig. 6:–3, 5 Phyllosmilia didymophila (FELIX, 1903).
Querschnitt, Adultstadium.
Probe: 41/I.

Maßstab: 5 mm.
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Tafel 14

Fig. 1–12: Phyllosmilia didymophila (FELIX, 1903).
Probe: R/C.
Ontogenetische Abfolge des Exemplars von frühen Juvenilstadien (Fig. 1–3) über mittlere bis späte Juvenilstadien (Fig. 4–8)
bis zum Adultstadium (Fig. 9–11) mit einem minimalen Korallitdurchmesser von d (min) ab 8 mm und einer Septendichte von
10–12 auf 2 mm.
Fig. 12: Längsansicht des Korallums.

Maßstab: 5 mm.
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Fig. 1–6: Phyllosmilia didymophila (FELIX, 1903).
Probe: GB/V.
Fig. 1: REM-Aufnahmen der Septalstrukturen in der Übersicht mit Verdickung der axialen Septenenden durch sekundäre Kal-
Fig. 1: zifikation.
Fig. 2: Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 1 „A“.
Fig. 3: Vergrößerter Ausschnitt aus Fig 1 „B“: spiniforme („S“) und gerundete („G“) Granulae auf den lateralen Septenflächen.
Fig. 4: Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 2.
Fig. 5: Mikrostruktur eines Septums: Kalzifikationszentren mit anglagerten Fasikelschichten.
Fig. 6: Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 1 „C“).

Tafel 15
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Tafel 16

Fig. 1–8: Diploctenium ferrumequinum REUSS, 1854.
Probe: 22/II.
Ontogenetische Abfolge des Exemplars mit Septenzyklen in 6er-Systemen in frühen ontogenetischen Stadien (Fig. 1 und 2,
Fig. 1: Image verstärkt, S = Septen des ersten Zyklus), Übergangsstadien mit undeutlicher werdender Ausbildung von Sep-
tenzyklen und allmählicher Entwicklung von Septenordnungen (Fig. 3–7).
Fig. 8: Gesamtansicht des Exemplars.

Fig. 9:–8 Diploctenium ferrumequinum REUSS, 1854.
Längsansicht des Korallums mit gut entwickelten Außenrippen.
Probe: 18/I.

Maßstab: Fig. 1: 2 mm; Fig. 2–9: 5 mm.
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Tafel 17

Fig. 1–5: Flabellosmilia bisinatum (REUSS, 1854).
Probe: 38/I.
Ontogenetische Abfolge des Exemplars mit Septenzyklen in 6er-Systemen in frühen ontogenetischen Stadien (Fig. 1), Über-
gangsstadien mit undeutlicher werdender Ausbildung von Septenzyklen (Fig. 3, mittleres Juvenilstadium) und allmählicher Ent-
wicklung von Septenordnungen (Fig. 4, Adultstadium bzw. letztes am Individuum festgestelltes Ontogeniestadium).
Fig. 2: Gesamtansicht des Exemplars. Die Abfolge des Exemplars zeigt eine weniger lineare Größenzunahme und eine etwas
schwächere Ausbildung des für diese Gattung charakteristisch rautenartigen Korallitquerschnitts. Das Verhältnis „minimaler-
maximaler“ Korallitdurchmesser schwankt in den einzelnen Phasen zwischen 0,3 und 0,51.
Fig. 5: Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 4.

Fig. 6:–5 Flabellosmilia bisinatum (REUSS, 1854).
Mittleres Juvenilstadium.
Probe: 28/I.

Fig. 7:–5 Flabellosmilia bisinatum (REUSS, 1854).
Längsansicht des Korallums.
Probe: 27/I.

Maßstab: Fig. 1–4 und 6–7: 3 mm; Fig. 5: 1 mm.
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Tafel 18

Fig. 1–6: Flabellosmilia bisinatum (REUSS, 1854).
Probe: 56/I.
Ontogenetische Abfolge des Exemplars mit sehr linearer Größenzunahme und dem für diese Gattung charakteristischen rau-
tenartigen Korallitquerschnitt. Das Verhältnis „minimaler-maximaler“ Korallitdurchmesser beträgt in jeder Phase zwischen 0,39
und 0,46 (Fig. 1, 2, 3, 5).
Fig. 4: Längsansicht des Korallums.

Fig. 7–8: Flabellosmilia bisinatum (REUSS, 1854).
Adultstadien.
Probe: 28/I.
Fig. 8: Letztes am Individuum festgestelltes Ontogeniestadium im sehr oberflächennahen Anschnitt.

Maßstab: Fig. 1–5 und 7–8: 3 mm; Fig. 6: 1 mm.
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Tafel 19

Fig. 1: Actinacis parvistella OPPENHEIM, 1930.
Querschnitt, vergrößert aus Fig. 3.
Probe: 93/I.

Fig. 2: Synastrea procera (REUSS, 1854).
Querschnitt.
Probe: 160/II.

Fig. 3: Actinacis parvistella OPPENHEIM, 1930.
Querschnitt.
Probe: 93/I.

Fig. 4: Brachycoenia leptophylla (REUSS, 1854).
Gesamtansicht der Kolonie.
Probe: 53/II.

Fig. 5: Brachycoenia leptophylla (REUSS, 1854).
Querschnitt.
Probe: 82/I.

Fig. 6: Thamnoseris morchella (REUSS, 1854).
Querschnitt.
Probe: 80/I.

Fig. 7: Brachycoenia leptophylla (REUSS, 1854).
Longitudinalschnitt.
Probe: 82/I.

Maßstab: Fig. 1 und 7: 1 mm; Fig. 2–3 und 5–6: 3 mm; Fig. 4: 10 mm.
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Tafel 20

Fig. 1: Neocoeniopsis excelsa (FROMENTEL, 1867).
Querschnitt.
Probe: 140/II.

Fig. 2: Brachyphyllia felixi BARON-SZABO, 2000.
Querschnitt.
Probe: 275/I.

Fig. 3: Actinacis parvistella OPPENHEIM, 1930.
REM-Aufnahme des Septalapparates mit Anastomosis von Septen (Pfeile).
Probe: 93/I.

Fig. 4: Fungiastraea exigua (REUSS, 1854).
Querschnitt, Adultstadium.
Probe: 81/I.

Fig. 5: Actinacis parvistella OPPENHEIM, 1930.
REM-Aufnahme des Wandbereiches. Die Wand kann wechselnd aus 1 (Pfeil 1) oder 2 (Pfeil 2) Synaptikeln gebildet werden.
Probe: 93/I.

Fig. 6: Fungiastraea exigua (REUSS, 1854).
Querschnitt, Juvenilstadium.
Probe: 81/I.

Maßstab: 3 mm.
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Tafel 21

Fig. 1: Lophomeandra felixi BEAUVAIS, 1982.
Querschnitt.
Probe: 267/I. 

Fig. 2: Thamnoseris morchella (REUSS, 1854).
Longitudinalschnitt mit Studie der Mikrostruktur.
Probe: 80/I.

Fig. 3: Astraraea media (SOWERBY, 1832).
Longitudinalschnitt.
Probe: 77/I.

Fig. 4: Koilomorpha tenuisepta (REUSS, 1854).
Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 5.
Probe: 79/I.

Fig. 5: Koilomorpha tenuisepta (REUSS, 1854).
Longitudinalschnitt.
Probe: 79/I.

Fig. 6: Astraraea media (SOWERBY, 1832).
Querschnitt.
Probe: 77/I.

Fig. 7: Koilomorpha tenuisepta (REUSS, 1854).
Querschnitt.
Probe: 79/I.

Maßstab: Fig. 1, 3, 5–7: 3 mm; Fig. 2 und 4: 200 µm.
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Tafel 22

Fig. 1:, 3, 6 Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS, 1826).
Gesamtansicht des Exemplars.
Probe: 19/I.

Fig. 2, 3, 6: Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS, 1826).
Probe: 25/II.
Fig. 2: Gesamtansicht des Exemplars.
Fig. 3: Longitudinalschnitt.
Fig. 6: Querschnitt mit 6 angezeigten Wachstumsschüben, Initialentwicklung nicht berücksichtigt.
Fig. 6: Pfeile: Beginn eines Wachstumsschubes.

Fig. 4:, 3, 6 Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS, 1826).
Gesamtansicht des Exemplars.
Probe: 67/II.

Fig. 5, 7:, 6 Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS, 1826).
Probe: 4/II.
Fig. 5:  Longitudinalschnitt.
Fig. 7: Querschnitt der Basis.

Maßstab: Fig. 1–5 und 7: 3 mm; Fig. 6: 1 mm.

©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at



191

©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at



192

Tafel 23

Fig. 1: Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS, 1826).
REM-Aufnahme einer Pennula.
Probe: 251/II.

Fig. 2: Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS, 1826).
REM-Aufnahme der Basis des Korallums.
Probe: 165/II.

Fig. 3: Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS, 1826).
REM-Aufnahme der Basis des Korallums; vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 2.
Probe: 165/II.
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Tafel 24

Fig. 1: –7 Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS, 1826).
REM-Aufnahme der Basis des Korallums mit Relikten der epithekalen Wand und angezeigten Wachstumsschüben (Pfeile).
Probe: 140/II.

Fig. 2–7: Cunnolites polymorpha (GOLDFUSS, 1826).
Probe: R/I.
Ontogenetische Abfolge des Exemplars mit Septenzyklen in 6er-Systemen in jedem ontogenetischen Stadium.
Die Position der Mundspalte relativ zu ihrer Position im Juvenilstadium sowie ihre Größe im Verhältnis zum maximalen Koral-
litdurchmesser ändern sich während der gesamten ontogenetischen Entwicklung.
Fig. 2:–7 Frühes Juvenilstadium; Mundspalte in ca. horizontaler Ausrichtung.
Fig. 3–7: Schnittlagen ontogenetisch späterer Stadien in gleicher Orientierung mit dem Juvenilstadium. Die Werte des Ver-

hältnisses der Größe der Mundspalte zum maximalen Korallitdurchmesser schwanken während der ontogenetischen
Entwicklung zwischen 0,09 und 0,27. Die Position der Mundspalte zeigt in den einzelnen ontogenetischen Stadien
variierende Orientierung.
Anmerkung: Fig. 7 zeigt eine Schnittlage des oberen Bereiches des Korallums. Infolge seiner konvexen Ausbildung
entspricht dieser Durchmesser nicht dem des maximalen Korallitdurchmessers. Der maximale Korallitdurchmesser
ist identisch mit dem in Fig. 6 dargestellten.

Maßstab: Fig. 2: 1 mm; Fig. 3–7: 6 mm.
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Tafel 25

Fig. 1–5: Aspidastraea orientalis KÜHN, 1933.
Probe: 280/I.
Ontogenetische Abfolge des Exemplars mit Septenzyklen in 6er-Systemen in jedem ontogenetischen Stadium.
Fig. 1: Frühes Juvenilstadium (schräge Schnittlage; S = Septen des ersten Zyklus).
Fig. 2: Größenzunahme des Korallums; Stadium ohne erkennbare Knospungstätigkeit.
Fig. 4: Beginnende Knospungstätigkeit (Pfeile), welche extracalicinal ist.
Fig. 3: Fortgeschrittenes Stadium mit mehreren Tochtergenerationen; sowohl extracalicinale (Entstehung neuer Serien) als 
Fig. 3: auch intracalicinale (Vermehrung innerhalb derselben Serie) Knospungstätigkeit tritt auf.
Fig. 5: Letztes am Exemplar festgestelltes Ontogeniestadium.

Fig. 6:–5 Parapolytremacis septifera (GREGORY, 1900).
Vergrößert Ausschnitt von Fig 7.
Probe: 272/I.

Fig. 7:–5 Parapolytremacis septifera (GREGORY, 1900).
Querschnitt.
Probe: 272/I.

Maßstab: Fig. 1: 100 µm; Fig. 2–7: 3 mm.
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