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5. TJber Bohrrohren in fossilen Schalen mid fiber

Spongeliomorpha.

Von Herrn Otto M. Reis.

(Hierzu Tafel VII unci 2 Textfiguren.)

1. In meiner Abhandlung „Zur Fuooidenfrage" (Jahrb.

d. k. k. geolog. Reichsanstalt Wien, 1909, Bd. 59, 3.-4. Heft)

habe ich die von B'uchs vertretene Vorstellung, es handle

sich bei den „Fucoiden", welche in Massen die sog. Fu-

ooidenschichten kennzeichnen, nur urn Fiillungen von Bohr-

rohren, vom Standpunkt des Aufbaus dieser Rohren, naher
behandelt; ich unterschied eine doppelte Leerraumfullung
bei gutem Erhaltungszustand : eine auBere randliche, haufig

ununterbrochene, gleichmaBige, haufig auch kornelige bis

grobstuckige Hiille, welche dem Rohrenbau selbst angehore,

und eine innere, im Aufbaustoff haufig gleichartige, oft aber

auch etwas anders geartete Hauptfiillung, welche der sedi-

mentaren Abdichtung des infolge Absterbens leergewordeneu

Wohnraums der Bohrrohren entsprache.

In den G-eogn. Jahresheften 1909, 31, S. 233 usw. habe
ich diesen Standpunkt fur Rhizocorallium im AnschluB an

die Beobaehtung und den isachweis der im Liegenden der

Fossilbanke im Muschelkalk vorkommenden tatsachlichen

Bohrrohren von ahnlicher allgemeiner Gestaltung, jedoch

ohne den besonderen „G-ranulationsr6hrenausbau", erweitert

und fester begrundet, zugleich auch der „Fuooidenschichten"-

frage eine allgemeinere Losung abzugewinnen versucht. Ich

war hierbei von meinem grundsatzlichen Bestreben geleitet,

alio morphologischen und biologischen Fragen der Vergan-

genheit der Erdgeschichte und ihrer Lebewesen moglichst ios-

gelost von dem oft auch zu Fesseln und zu Irrweisern werden-

den Beobachtungen der Gegenwart, zunachst aus dem engen
Zusammenhang aller zeitgleichen Lebensumstande und Ab-

lagerungsgeschehnisse, gleichsam aus sich selbst heraus, ver-

stehen zu wollen. Ich habe indessen hierbei mehrfach darauf

verwiesen, daB Douvillb in Schalen von Ostrea edulis kleine

Rohrchen von Rhizocorallium ganz auBerordentlich ahn-

licher Form gefunden hatte, welche nach der Diagnose
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von Zoologen mit den Durchbohrungen der lebenden Anne-'

lidengattung Polydora ubereinstimmen. Den eigenartigen

Ban des Rhizocoralliums mit Austapezierung der Rohre
mit eigentiimlichen Knollchen hatten dies© Gebilde indessen

nicht, brauchten ihn vielleicht auch nicht; icli nabe- nanilich

gege niiber den gleichgeformten Bohrrbhren im Liegenden
- der Eossilbanke im Wellenkalk auf den Unterschied hin-

gewiesen, daB dies© letzteren zweifellos in ganz hartem
Gestein, Rhizocorallium aber in noch weichem Schidht-

schlamm, angelegt worden waren, daher der Wolmungsbau
ernes nmfanglichen Zusammenhalts, einer Art von Aus-

mauerang bzw. widerstandsfahigen, organisch-anorganischen

Wandtapete bediirften.

Einige Bedenken gegen den Vergleich von Douville,
wie z. B. die groBe Seltenheit des 1 Auftretens solcher Bohr-

rohrchen in Austern- und anderen Schalen, konnten dadurch
begegnet werden, daB nur grbBere und dicker© Schalen-

reste derartige Rb-hrchen zeigen, vielleicht audi die Zahl

der in feste Korper botrrenden Anneliden nicht sehr groB

sein konnte; es fiel bierbei ein bionomischer Gesichtspunkt,

den ich unten beriihren werde, noch nicht in die Wagschale.

Bei der Durchsicht eines alteren Materials der alpinen

Sammlung der Landesuntersuchung fand ich nun ein groBeres*

Stuck der Ostrea crassissima (Fig. 1, Taf. VII), welch©
an einer Stelle der zufalligen Abblatterung der innersten

Schalenschichten sechs verschiedene der von Douville. bei

Ostrea edulis beobachteten, in ihrer Formengebung so sehr

Rhizocorallium-artigen Doppelrbhren mit gerundeter IJm-

biegung aufweisen; deer mittlere Zwischenraum zwischen

den Doppelrbhren hat stets eine dem ohrformigen Hinterende

entsprechend gebogene Streifung; dies© LaBt sich bei der

Verlangerang und Vertiefung des Rohrenbaus, der immer
iU-formig vorruckt, als von dem Vortrieb unberuhrt blei-

bender innerer Randteil der etwas abgeflachten Rohrenform
betrachten, wahrend iiber den AuBenrandteil der Wand
die Rohreneinnagung stets hinweggeruckt. Es ist dies die

Spreite (Traverse) von Rhizocorallium; sie ist natiirlich

weniger hoch als die Rohre selbst und oft gegen diese

mehr oder weniger deutlich abgesetzt.

Bei den erwahnten Rohrchen erscheint die Fullung

der Spreite gegeniiber der Mllung der Wohnrbhre' auch
selbstandig abgesetzt.

Die sechs breitfiachig erkennbaren Rohren sind eng
nebeneinanderliegend in einer Ebene der Prismenlagen der

Zeitschr. d. D. G-eol. Gtes. 1920. 15
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Schale angelegt bzw. uberschneiden in ganz flachem Winkel
deren Trennungslamellen. Gegen die Ausmiindung („Kopf-

ende") ist der inner© Rohrenboden in einer deutlichen Zu-
spitzung vertieft; es entsprache dies einerseifcs der Wachs-
tumszunahme des Korpers, andererseits diente es der An-,

sclrwellung des zentralen Darmteils des Korpers bei der
Nahrungsaufnahme ; es bedingt dies aber auch Schwierig-

keiten beim Verlassen des Bans, so daB das Tier ais fast

sessil zu bezeichnen ist und alien verheerenden Umstandeo
der Umgebung ausgeliefert scbeint.

Die Eingangs- oder Kopfoffnungen zeigen audi ein

starkeres Vorragen der ,,Spreite" auf der Unterseite des Baus,

welehe sieh vorn ofter zu einem Septum zwischeii beiden

Rohrenraumen erhoht .und schlieBt; dies ist verstandlicher

Weise nur am Eingang des Baus der Fall.

An einer Stelle (Taf. VII, Fig. 2, vergr.) liegen zwei Baue
so zueinander, daB die sich starker auseinanderbiegendein

Austrittsteile des groBeren die gleichartigen des kleineren

Baus in der Weise zwischien sich fassen, daB man zu der

Uberzeugung kommt, dasselbe Tier habe einen ersten Bau
verlassen und einen zweiten unmittelbar dariiber angelegt.

dessen Aclise in der Achse des ersten liegt. Aus einem
solclien Doppelbau kann auch vielleicht ein dreiteiliger Bau
entwicklungsgeschichtiich abgeleitet werden. wie ihn

Kosius1
) beschreibt; es sind hier drei senkrecht mit ihren

Bogenrundungen nach unten eingesenkte Rhizocorallien in

Dreieckstellung zu einem einzigen Stock, der offenbar nur

von einem Tier bewiohnt ist, zusammengefiigt; es kann dies

als eine Verlangerung des Wohnraums bei der durch Er-

hartungsvorgange veranlaBten Unmoglichkeit, in senkrechter

Richtung einheitlich lange Rohren zu bohren, aufgefaBt

werden.

Ganz ahnliche groBe und gleich gebaute Rohrchen wie

bei diesem Stuck von Ostrea crassissima fand ich' an einem'

zweiten von Ortenburg (Fig. 6 [vergr.] und 7), dann auch

an einer Deckel- und Unterschale, sowie an drei mitein-

ander verwachsenen Unterschalen von Ostrea lamellosa

Brocchi, welche ich im Pliozan der Mareminen sammelte;

weiter an mehreren Stiicken der Ostrea cyathula aus den

Schichten vom Peisenberg und an einer groBen Auster

x
) Hosius, liber marine Schichten im "Walderton von

Gronau (Westfalen) und die mit demselben vorkommenden Bil-

dungen Rhizocorallium Ho/iendali, sog. DreibeineV Diese
Zeitschr. 45. 1893, S. 34.
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aus dem Turon Sudfrankreichs. Es sind unzweideutig die-

selben Gre&taltiuigen, welche scliarf getrennt neben verein-

zelten Lithodomus-B^hren und jenen zahlreichen rundzel-

ligen Ausnagungen auftreten, welche man BohrschAvammen
(Vioa) zuzurechnen berechtigt ist.

Auffallig ist, daB diese Rohren bei der Mehrzahl der
Stiicke auf der Hinterseite der Schale liegen und sich dami
racist nach und an dem Hinterrand offnen; nur bei Fig". 1

und 6 sind sie audi (sparlicher) vorn beobachtet. Sie liegen

um die Unterregian der Schalenmuskel gruppiert. woseib^t

der Barm austritt und in der Schalenweitung auBer dem
Barmauswurf auch noch die kleinen, durch die Branchial

-

reuBe durchtretenden Nahrstoffe abgefaBt werden konnem

Bei der erwahnten Ostrea cyathula vom Peisenberg

liabe ich an der Oberschale (Fig. 3, Taf. VI) unterhalb der

Muskelnarbe bzw. hinter und oberhalb jener Kanbenrippe,

welche den Kloakenraum von dem Branchialraum bei

sclnnalen Austernschalen mehr oder MTeniger scharf kenn-

zeichnet (vgl. Fig. 6 u. i7 mb) und welclie der Verwachsung
der Branchiallappen mit dem Mantel entspricht2

), drei solcher

Boppelrohrchen bloBgelegt, welche aber ihre Kopfoffnungen
nicht am auBeren Schalenrande selbst haben und deren

eigenes Umbiegungs-Hinterende nicht nach innen, sondern

gerade umgekehrt liegt. Zwei kleine paarige Eopfaustritts-

offnungen liegen fast auf jener Kjante der Mantel-Bran -

chialfalte (Fig. 5, vergr.). Zweifellos hat der randliche

Mantellappen 'die Lage dieser Offnungen nach bedeckt; es-

stent aber dem nichts im Weg*e anzunehmen, daB. diese

Tubicolen sich durch den liier diinnen Mantel hindurcli-

gebohrt haben, nachdem sie in den bei Austern leicht

zuganglichen auBeren Kloakenraum eingedrungen sind; sie

befinden sich mit ihren Kopfenden gerade hier an der

richtigen Stelle, um die nicht in den Schlund aufgenommenen
Teilchen fiir ihre Ernahrung zu erfassen: vielleicht wirkt

hierbei auch die Lage auf der Beckelschale mit, welche hier

einen starker vorragenden Wulst nach unten bildet.

Auch an der in Fig. 1 (vergr. Fig. 2) gegebenen ,Schale

ist eine Kopfoffnung mit ihrer Zweiteilung, ihrem deutlichen

Boden und der angedeuteten Boppelrohrenachse derart

gelegen, daB sie durch die Mantelflache eingebohrt und

2
) Vgl. hierzu meine Bemerkungen zur Morphologie der

Austernschale im Zentralbl. f. Min., Geol. u. Palaeontol., 1914,

Nr. 6. und die Tafelerklarung zu Fig<. 6.

15*
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daB die Fangtatigkeit des Tiers uacli dean Brancliialraum

geriehtet sein niuBte. An* dem zweiten Stuck von Ostrea
crassissima (Fig. 6 zu 7) liegt eine solche charakteristische

Doppeloffnung gegeniiber dem Muskel an dem durch einen

Schalenabfall gekennzeichneten Innenrand der vorderen
Sehalenraiidplatte (rp), und zwar nach innen gegen dem
Brancliialraum gerielitet, es ist das die Festsetzung eines

„Mitessers" an jener Stelie des Schalenrandes, woselbst der

Xahrungszuzug bei gedffneten Klappen stattfindet. Hier
sehe ich nun, daB die zweifellos letzteSchalenschicht
in einer unregeimaBig rundlichen Umgebung um die Kopf-
offnung b 1 a s e n a r t i g e m po rgeb io g e n ist und sich

stark verdiinnt, es ist das ein Anzeichen einer durch die

Bohreingriffe des Tieres gehemmten und gestorten Tatig-

keit des Mantellappens in seiner Schichtbildung fur das

innere Schalenflachenwachstum. Es bestatigt das die obige

Vermutung, daB die Einbolirung w a h r e n.d d e r Lebens-
z e i t des Tieres stattgefunden hat und eine bestimmte

bionomische Beziehung zwischen der Ansiedelungsstelle der

Tubicolen unci der Ernalmmgstatigkeit des Schalentieres.

ein symbiotisches Verhaltnis, besteht. Dieses Verhaltnis war
ein niclit ohne Gegenwirkung geduldetes, soweit die voin

Mantel bedeckte Innenflache der Senate in Betracht kommt.
Bei dem schon erwahnten Stuck der Ostrea cyathula

vom Peisenberg (Fig. 3) zeigt sich iibrigens die in Fig. 4

vergrcBert dargestellte G a b e 1 u n g des Hohrenbaus von

einer Kopfeintrittsstelle nach fast entgegengesetzten Rich-

tungen; ich habe dies in Geogn. Ja,hresh. 1909, Taf. II,

Fig. 17, an einem leider nicht ganz vollkommen erhaltenen

Rhizocorallium aus dem Hauptmuschelkalk Frankens abge-

bildet, was fur die engste Vergleichbarkeit der tertiaren und

niassischen Gebilde spricht.

An diesem seltenen Gabelungsbau an der Ostrea cyathula

kann der Umstand schuld sein. daB hier eine zweite jiingere

Bohrrohre spater eng an die altere herangetreten ist und
deren Seitenwand durchnagt wurde; es konnte so der altere

Bewohner gezwungen sein, auch aus Griinden gesicherter

Nahrungsaufnahme seine Wohnrohrenachse nach der vollig

entgegengesetzten Seite zu verlegen; es ist dies zugleich

auch eine Andeutung, daB ein solches Tier den einmal

angenommenen Wohnplatz nur ungern ganz verlaBt (vgl.

Fig. 2).

Ich habe die Uberzeugung, daB man leicht in den be-

stehenden Sammlungen das Angefuhrte mit zahlreichen Beob-
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achtungen erganzen kann, werui man mit clarauf gerichteter

Aufmerksamkeit Aiisternsclialen durchmustert unci vom
Rand her erne kleine BioBlegung vornimmt.

Diesen jung^en unci recht jungen Anneliden-Bohrrohren

•in Austernschalen sei ein recht altes an die Seite gestelit,

welches von deutscher Herkunft im Education Department
Bulletin, New York, State Museum, von John Masom Clarke,
Albany, 1908, Nr. 428, Taf. XII, Fig. 3 u. 4, abgebilclet

ist. Das Bild stellt ein Erhaltungsnegativ dar; die Schalen-

suhstanz des Brachiopoclen Strophiodonta gigas Melby ist!

ausgelaugt unci die in sie flach. eingenagten Bahirohrchen
sind im Steinkern erhalten; sie sehen Vollig aus wie kleine

. Rhizocorallien aus dem Wellenkalk.

Clarke behandelt in erwahnter Studie die „Anfange
des symbiotischen Lebens"; jene in der Strophiodonta aus

den Koblenzse'hichten des rneinischen Devons stammenden
Typen nennt er Caulostrepsis taeniola; er bleibt iiber ihre

systematiscbe Stellung im unklaren, wenn er auch schon

meint, daB sie im kleinen an Wurmrbhren an der Ober-

fLache alterer Gresteine erinnern3
).

Die Lage dieser G-ebiide ist genau die gleiche wie

bei den Ostreenschalen ; in den Rand der ziemlich dicken

Schale haben sich, mit der Kopfoffnung der Rohre nach

auBen, die Tubikolen eingebohrt unci nehmen ihren Nahrungs-

zoli clem Wohntier vorweg, welches sich clurch die Fran-

sen der Anne standig die notigen Lebensmittel im uber-

fluB herbeistrudelt.

Nachtrag.

Zu clem oben angefuhrten Bild eines gegabeltoen Banes
von Rhizocorallium sei hien' ein vollkommeneres Stuck

(Pig. 1) abgebildet, welches aus clem Muschelkalk von

Bayreuth stammt.

Die oben erwahnten, an lossilen Aiisternsclialen be-

obachteten rhizocoralliumartigen Bohrrohren habe ich nichfc

nur an Stiicken der alpinen Exogyra aquila nachweisen kon-

nen, sowie an der tertiaren Ostrea cyathula aus der Rhein-

pfalz, sondern auch an Stiicken der lebenden Ostrea vir-

ginica, am Hinterrand eines Pecten spec, aus clem Mittei-

meer und einer leb. Perna spec, aus dem japanisehen See; an

3
) [eh habe groBere Bohrrohren dieser Art auch an Riff-

felsen des tertiaren Mceressandstoinnfers im Runtsanclsteiri bei

Bad Durkheim in clcr Rheinpfalz festgestellt (vgl. Jahresb&richt!
dor Pollichia 1915, S. 75—79, Taf. I u. TI) ; sie haben dort dir-

GroBe der im Muschelkalk beobachteten Doppelriohren.
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letzterer zeigen sich nicht niir, mit Einzelkorallen und Ba-
laniden vergesellschaftet, auf und von der aufieren Ober-
flache regellos verteilte und gerichtete rhizocoralline Bohr-
gange, von welchen eines auch g e g a b e 1 1 ist, sondern audi
solche auf der Innenflache und, hauptsachlich auf der H i n - •
t e r s e i t e begiinstigt, vom AuBenrand nach innen radial ge-

Fig..l

stellt. Ein soldier Bohrgang naff nun eine Auf bla hung der

sie bedeckenden letzten Schalenschicht verursacht, welche sich

al>er vom Schalenboden in einiger Entfernung seitlich von

dem eigentlichen Rohrenbau schon erhebt und denselben liber

-

wolht: der Rohrenbau wird also beim Fortschreiten des Scha-

. lenwachstum flachblasig uberwachsen, wie ich dies auch bei

Fig. 6, Taf. VII, schon dargelegt habe. Interessant, ist, daB
infolge davon nicht nur der Spreitenzwischenraum zwischen

den Schalenblattern mit feinstem Banstoffgemengsel ausgefulit

ist, sondera auch die Rohren seitlich nach dem Aufbiegungs-

winkel ausgefulit sind, und daB sich entlang der Rohren

-

wande und iseitlich derselbcn nach der Winkelfiache hin

auf der Schale eine auffailige wedfiliche Kalkausschwitzuiig*

befindet, welche mich lebhaft an die Hofbildung erinnert,
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die ich im Geogn. Jahresh. 1909, XXII, S. 151, lausfuhr-

lich beschrieben habe und welche ganz neuerdings von

A. Kalbsch in Jena (Jahrb. d. Preuft. Geol. Landesanst.

1919, Bd. XL) bei Arenicolites Zimmermanni als graugrune

Bleichzone um die Rdhre in Sandstein beobachtet 4
) wurde.

2. Tiber Spongeliomorpha (Sapokta). Ioh habe in

den Geogn. Jahresh. 1909, S. 256—259, auf das Vorkom-
men von dicken, langlichen Steinkorpern im Wellenkalk

aufmerksam gemacht, welche mit anderen ebenda auf-

tretenden, unregelmaBig stabartigen, zweifellos sedimentaren

Rinnenfullungen, den sog. Schlangensteinen (a. a. O. S. 122),

niehts zu tun haben, wohl aber in Spongeliomorpha Saporta
aus der auch Rhizocorallium fuhrenden Grenzschicht von
Kreide und Miocan von Alooy in allgemeiner Gestaltung

und Oberflachenskulptur ihren Anschluft linden. — Ich

habe dargelegt, da£ an dem Gebilde zwei Ftormenabsohnitte

zu unterscheiden waren: 1. eine meist schlecht erhaltene,

senkrechte, in oberflachlichen Langsstreifen an Rhizocoral-

lium erinnernde engere und 2. eine dicke, sich rechtwinklig

abgebogen daranschliefiende, in der Schicht gestreckte, mit

meist querwulstig'er Skulptur; auBer dieser Form kommen
noch in der Schichtebene sich verzweigende und nach einer

Spitze sich verjungende Stucke vor. Ich habe' in Eri. zu

Blatt MelMehstadt, S. 12, Fig. 1, die Lage des Gebildes

im Gestein abgebildet und seither im frlinkischen und
thiiringischen5

) Wellenkalk weitere Belege gesammelt, haupt-

sachlich soiche, wie sie im Geogn. Jahresh. XXII, 1909,

Taf. XI, Fig. 14 u. 18—20, abgebildet wurden.

Typische spongeliomorphaartige Korper fand ich im
unteren Plattensandstein sudlich Bruckenau und im Eben-

Imusener Bahneinschnitt bei Kissingen, in welcher Abteilung'

4
) Fr. Buchler erklart die griinen Flecken und Verfarbungen

in roten Sandsteinen usw. fur die Folge des aus Schwefelkies
entstehenden H 2 S unci der Bildung- von Ferrosulfat (Geogn.
Jaliresh., 1920, S. 199). Es konnte also die grime Ilofbildung
bei Arenicolites auf den Durehzug von H 2 S zuruckgefiihrt
werden. An der AuBenlinie des Kalkhofs der Bohrrohren im
Wellenkalk habe ich auch eine starke Anhaufung von Fe S2

nachgewiesen ; die Kalkverdichtung habe ich auf Anreicheruhg
von C 2 , welche ebenso vom W ohntier ausgehen wiirde, zuruck-
gefiihrt.

;

'

J

) Hier fand ich am Horselberg Rhizocorallien, welche wie
Spongeliomorpha und andere Hohlraumausftillimgen im Wellen-
kalk dicht durchspickt sind mit Kristallchen von Ooelestin.
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sich auch regelmaBig mit Ton erfullte Bohrrjohrchen mit
viel geringerem Durchmesser von 5 mm haufiger hemerk-
bar maclien. Das Profil bei Gambach a. M. la£t in der
obersten Felsschicht des Mauptbuntsandsteins vertikai ue-

streckte, bis 1.5 m tief eingesenkte Bohrrohrchen erkennen.
Der alpine Rat unserer Sammlung enthalt voni 8-chwarz-

lofer Graben bei Kossen eine Anzahl ahnlicher Gebilde,

von welchen sich einzelne (vgi. hierzu auch Fijchs, Stu-

dies usw., S. 59. Taf. VII. Fig. 4— 7). an Rhizqcomilium

l . fit
Fig. 2. Aus Erlanter. zu Blatt Mellrichstadt der Geol. Karte Bayerns.

engstens anschliefiend, von. C. W. Gumbel (Bayer. Alpen-

gebirge. 1864, S. 411) als Lithochela problematica be-
.

schrieben wurden; andere, ais Caulerpites rugosus 0. W.
Gumbel bezeichnet. Lassen sich in verschiedenen dicken

Stucken zu Spongeliomorpha stellen; von Caulerpites aus-

zuscheiden waren einzelne dtinnere Stengel, welche die Ab-

driicke von sich ziemlich regelmaBig langs und diagonal

sclmeidenden Kratzspuren besitzen. und zu Rhizocorallium

zu stellen. Ein anderes, vereinzeltes, hierher gelioriges

Stuck von dieseni Fundort mit gebogenen Streifen einer

„Spreite" w.iirde beim Fehlen von Rahdwulsten als Cancclfo-

phycus Saporta zu bezeiclmen sein; es ist eine kalkige

P&llung in einer tonigen Sclricht.

Die so ausgeschiedenen typischen spongeliomorph'a-

artigen Steinkorper lassen — im Ge-gensatz zu den gleichen,

meist strukturlosen Korpern im Welienkalk — Zeichen eines

ringformigen Gefuges erkennen, wie folgt:
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1. Im ringfbrmigen Aufbau zeigt sich. eine AuBcn/one
mit Quarzkornchen, feinsten Kalzitschalenfragmentche:i mid
organischen Kornchen, eine Mittellage mit vorwiegend
kleinen, rings geordneten Schalenfragmenten, dann eine

einseitig nach oben gelegene Innenfullung mit einzelnen

groBeren mid kleineren kalzitischen Interglobularraumcn mid
einer noch gnoBeren, ebenso durchlaufend interglobular be-

grenzten Kalzithjohlung, deren Kristallchen am Rand gegen
die GesteinsfuUung feinstengelig-faserig radial gestellt sind

welche sich als eine letzte Ausfullung erweist; in ihrer Um-
gebung zeigen sich schollig- splittarige, mit Kalzit erfiillre

ZerreiBungen; es er innert das an die beim Kalzitachat be-

obachteten KontraktionszerreiBungen bei der Umwandlung
von Vaterit bzw. von Kalkkarbonatgel in Kalzit, welche hier

sehr wohl eintreten konnten (vgl. Zentralbt. f. Min., 1920);

eine solche Umwandlung konnte auch chemisch-physikalisch

„angaugend" wirken mid die haufige Konzentration von
Coelestin im Wellenkalk in solchen Gebilden fordern.

2. In der Unterhalf'te der Korper halbriiigformiger

Aufbau mit vieien ringsgestellten Schalenfragmenten, im
oberen Teil eine vollig ringfbrmige Fullung.

3. Die ringformige AuBenschicht zeigt eine hellgraue,

dictate, mergelige Randhiille und eine grade Mergellage,

welche zwischen sieli ein Band mit zahlreichen, ziemlich

gleiclimaJSig und ringformig verteilten Schalenbruehstuck-

chen einfassen; dieser Teil biidet etwa 1
:;

des Querschnitt-

Ijalbmessers; das iibrige Innere ist ziemlich gleichmaBIg

mit fast emschluBfreiem, dunklem Kalkmcrgel erfiillt. —
Die erwahnten Ringschichten werden nach oben hin dimmer

und keiien z. T. aus, als ob sie durch iangsame Yerlegung
der innersten Hohlung nach oben beeinfluBt worden wiiren.

Es zeigt sich nun in diesem Aufbau das Wesentliche der *

in Creogn. Jahresh. 1909, Taf. X, Fig. 11- u. 15, gegebencn
Querschnitte von Rohrenfullimgen im Hauptmuschelkaik
Frankens, welche ich damals ihrer iiuBeren Form nach
schon auf vSpongeliomorpha bezog, wahrend die Wellenkalk-

typen selbst keine deutliche Struktur (hauptsachlich wohl
wegen des so gleichmliBigen Baumaterials) erkennen lieBen.

liber die wahre Natur dieser Rohrengebilde laBt sich

aus den Beftmden nur die Wahrscheinlichkeit ihres An-

schlusses an Rhizocorallium folgern.

Es sci darauf aufmerksam gcmacht, daB der Deuiung
Sapoktas. als handle es sich urn Schwamme, die Tateache

entgegenzukommen scheint, dafi nach Clabkb in Schalen
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von Loxopteria dispar Sandbergek unci Loxonema Danai
Clarke (vgl. Taf . VII, Fig. 10) regelmafiig verzweigte Gebilde
eingebohrt sind, welche, mit Clionolithes palmatus (a. a, O.

Taf. XII, Fig. 1 u. 2) bezeichnet, dem verzweigten Typus
von Spongeliomorpha .gleichen; jene sollen auf Bohr-
schwamme (Vioa) hindeuten. Es sind daher zur Fest-

stellung ' der system atischen Deutung (da diese Bohr-
schwamme keine naheren Spuren ihrer eigenen Korperlich-
keit hinterlassen) weitere Beobaohtungen no tig; die An

-

or dn u n g der Schalenrestchen zu ringfor-
m i gen S c li i c h ten hii 1 len und die Verlegung
einer innersten Wohnrohre (b z w. e i n e s v e r -

e n g t e n Anfang-steils einer solchen) nachoben
sprechen viel eher f ii r eine Vergleichung mit
Rhizo co r allium a 1 s mit Spongien, welche j a
a 1 1 e kalkigen, ibnen entgegenstehenden
Schalenteilchen au f lose n.

Im alpinen Gault und den liegenclen glaukonitiscben

Apturgonkalken sind diese Vorkommen von JlohrenMllungen
ziemlich verbreitet; es finden sich nicht nur giatte, son-

dern auch mit breiten, queren Scharrspuren eingelassene,

reine Tonfullungen oder Tonhullen mit und ohne Sand-

fiillungen, ferrier auch in feinkornigen Sandsteinen Ivdhren-

hiillen aus groben, mit verlangerter Achse rings angeordnete

Sandkornchen an der Grenze einer g leichartigen grobkornigen

Lage; ausgefiillt mit feinem Sandkorn, welch© wie and©re

Fossilien Phosphoritsubstanz an sich zogen. Auch Hofe
von Kalk und Schwefelkies, wie ich sie a. a. O., U. A.

Wien 1909 aus Flyschmergeln, und Geogn. Jahresh. 1909,

aus dem Wellenkalk darstellte, fanden sich dabei, verein-

zelt ein rhizocoralliumartiges Gebilde.

In den Apturgonkalken von Schliersee fand ich neben

diesen, an die kalkigen Steinstengel im Wellenkalk sich

anschlieBenden Gebilden auch eine Anzahl Fiillungen

(Rohrenkdrper) mit den Merkmalen von Spongeliomorpha

;

besonders ndt dem seitlichen, sich rasch verjiingenden Ende
zu einer schmaleren Aufbiegung senkrecht zur Schicht,

wahrend der lagerhaft eingebettete Korper rundlich klobigen

Querschnitt und auf der Oberseite das Auslaufen bzw. den

Verlauf einer schmalen, Hohrenartigen Fiillung erkennen

lafit (vgl. Geogn. Jahresh. 1909, Taf. XI, Fig. 22).

Auch aus dem hangenden fossilarmen Glaukonitsand des

Nummulitenkalks bei Adlholzen sammelt© ich seinerzeit eine

fast doppelt daumendicke Fiillung in der Gestalt der drei-
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teiligen, in Geogn. Jahresh. 1909, XXII, Taf. XI, Fig. 21,

in ife nat, G-rbfie abgebildeten, im Wellenkalk niclit seltenen

Fuilungskjorper, deren mehr gerundete Oberflache wieder

bedeckt ist mit Fiillungen viei kleinerer, sioh z. T. garbetn-

formig verzweigender Rbhrchenfiillungen, wie dies iibrigens

auch fiii' die Fiillungen aus dean Apturgonkalk vom Schlier-

-see, aus dem Rat von der Schwarzloferklamm bei Kossen
und den

(

gleicliartig bezeichneten Gebilden aus dem fran-

kischen Wellenkalk gilt.

In auffalliger Weise werde ich auf die mit Spotigelio-

morpha Saporta bezeichneten G-ebilde des Wellenkalks ver-

wiesen durch Funde in dem Peisenberger Oligozangehiet.

Abgesehen von den von Bartling- schon beobachteten

cyli/idritesartigen Rohrenfullungen, welche von der Ober-

grenze der versteinerungsfiihrenden tonigcn Schiclit im Stein

-

bruch bei Sulz sich in diese selbst hineinsenken (vgl. Greogn.

Jahresii. 1916/1917, S, 328, Anm.), fane! ich auch 1. senk-

recht in Sandsteine eingebohrte, iiber 0,5 m lange, starre

und fast 1,5 cm dicke Rohren (vgl. z. B. S. 232 oben im Bunt-

sandstein bei Gambach und im Gait bei Agathazell), welche auf

der Seitenwand querg-estellte, breite Scharrspuren erkennen
lassen; und . 2. kiirzere, gebogene, bis 2,5 und 3 cm dioke

Rohrenfiillungen mit wulstiger Oberflache und schuppigen

Eindriicken, welche z. T. mit Ton, z. T. mit Kohlenfrag-

menten erfiillt waren. Die lagerfest entwickelten Rohren-

korper dichotomieren zwei- bis dreimal und haben Seiteu-

enden mit Ansatzknbpfen fiir die Abzweigung (bzw. Ein-

miindung) von steil stehenden B.6hren viel geringeren Durch

-

messers.

Im Sulzer Steinbruch liegt in einer oberen, leider nicht

gut zuganglichen, etwa 25 cm starken Schicht ein ganzes

Lager solcher Fiillungskorper von mit Kohlenteilchen aus-'

gekleideten Rohrengebilde, die sich durcheinanderkruminen,

wie dies in Geogn. Jahresh. 1909, S. 172, Fig. 9, von einer

Bank mit Rbhrenfullungen im Wellenkalk bildlich clargesteilt

ist. Ich habe einen ahnlichen Fund auch im Liegenden des

Glassandzugs bei Steinfall im Westgebiet des Peisenbergs

gemacht.

Ein auffalliges Reispiel dieser Rohrenkorper fand sich

im KohlenfF.oz 8 bei Pelting; es zeigt die von Saporta fur

Spongeliomorpha iberica abgebildeten, langlich maschen-
formigen Skuipturen, welche sich als Ausgiisse sicli spitz-

winkelig kreuzender Kratzspuren bei der Bohrung in der

damals schon ziemlich gefesteten Flozsubstanz deuten lassen.
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Das 14 cm Lang©, bis zu 3 cm breite G-ebilde ist dreimaL
gegen End© (?) verzwedgt und erweist sich als die Sand-
fullung edner Rohre im Kohlenfloz von oben her. Es hat

andererseits auch wieder Enr©gelmaBigkeiten, welche auf

Verdriickung der Bohr© und Verlegung des Bans nach unben
und oben hinweisen. Trie ich derartiges, die Eigenheiten des

kiobigen G©habes der Spongeliomorpha deutend, 1909 in

i. c. Fig. 14 u. 15, Taf. X, im Querschnitt darlegte.

Wenn wir die bisherigen Beobachtungen iiber Spongelio-

morpha zusammenfassen, so scheinen die Kennzeichen ©her

auf ©ine Entstehungswei.se wi© bei den Hiillteilen von Rhizo-

corallium hinzudeuten; es so lite em langsgestrecktes und
sich derart bewegendes, b©wegliches Geschopf, das Rohren
bewohnt, die Wand geschtitzt und sich nicht bloB durch-

genagt haben. Die Durchnagung und Bewohnung scheint

b©i noch weicher Schichtsubstanz vor sich gegangen zu sein r

dahei die Unterschiede in der Form unci Sicherung des-

Raums je nach der Lage quer oder parallel zur Schichtebene.

Eine Verzweigimgsursache kann nach Art der bei Rhizo-

corallium oder bei vergieichbaren Rohrenbauten (vgi. Fig. 1

u. 2, Fig. 3 u. 4) in Schalen oder 'nach Art der „Dreibeine'\

S. 2261
), gedacht werden, wobei darauf aufmerksam gemacht

Bei. claB auch bei typischer Fucoidenverzweigung nach
Fuchs e i n breiterer Zweig oder manche schmalen Verzwei-

a'ungen selbst die gebogene Spreitenstruktur ©ines riick-

laufigen U-Baus aufweisen.

Da, wi© Axdee mit Recht betont, die Aufklarung dieser

ganze Schichtensysteme (Fleckenmergel und sog. Fucoiden-

schichten) kennzeiehnenden, ratselhaften Einschlusse wich-

tiger ist als die Beschreibung einzelner neuer Arten. so

sei hierdurch die Einsammlung und Bearbeitung neuer Funde

und alter Samnilimgsbestande angeregt. — Dr. Dacque
hat in seiner eben erschienenen Yergl. biolog. Formenkunde.

S. 450, u. 678, dies© Fragen ihrer Wichtigkeit entsprecheud

hehandelt.
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Erklarung zu Tafel VII.

Fig. 1 u. 2 : Teil einer Unterschale von Ostrea crassissima
(2/3 nat. Gr.), unterhalb des Muskeleindrucks mit z. T.

am AuBenrand der Schale auslaufenden Bohrrohren von
Tubicolen, z. T. auch (unteii) mit mehr auf der Innenflache der
Mantelausbreitung angebohrten und (vgl. Fig. 2, li/2 nat. G-r.)

nach innen gerichteten ..Kopf'offnungen ; auch der Vorder-
rand der Schale zeigt entsprechend der Kandplatte in

verschiedenen Schalenschichten gleiche, aber kiirzere

Rohren wie hinten. Die Rohren sind durch Absplitterang-
der Oberflachensehicht sichtbar geworden.

Pig. 3—5 : Gleiches von Ostrea cyathula. Deckelschale. Hinter-
rand oben. Schalenachs% horizontal gestellt, das Blind-

ende der kimstlich bloBgelegten Rohren ist mehr oder
weniger nach auBen, die Kopfoffnung nach innen ge-

richtet. Fig. 4: VergroBerung (viermal) eines zwei-
teiligen. gegabelten Baus;. Fig. 5 (vergr. viermal) : Zwei
Kopfoffnungen, nach der kantigen Branchialfalte (vgl. Fig;.

(> u. 7) gerichtet.

Fig. 6 u. 7 : Fig. 6 in nat. Gr., Fig. 7 : Schale von Ostrea
crassissima in 1

/3 nat. Gr. -f-+ u. -f-+ : Stelle des Aus-
schnitts in Fig. 6 ; Bohrrohren (kiinstlich bloBgelegt) am
Hinterrand und eine Kopfoffnung in der vorderen "Wohn-
kammer mit einer pathologischen Aufbliihung der letzten

SchalenschiclitPii in der Umgebung der Offnung ; rp be-

deutet die vordere und hintere Ra-ndplatte der Schale.

mw den Muskelwulst. mb das Mantel-Branchialfaltchen
mit den radial schiefquer davon ausstrahlenden Muskel-
faltchen (vgl. hierzu auch Fig. 3 ; in Fig. 1 sind diese

Gebilde nicht deutlich). Oben und unten die Randlinie des
Querschnitts mit Lage der Bohrrohren.;

Fig. 8 u. 9: Caulostrepsis taeniola Clarke in Strophiodonta
gigas Melby und Strophiodonta protaeniolata Matjrer
(2/3 nat. Gr.).

Fig. 10: Clionolith.es palmatus Clarke in LoxopteiHa dispar
Sandberger und Loxonea danai Clarke.
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